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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
Elliot Q. Adams, Der Oebrauch von hoch- und łiefgesłellten Exponenten in  der 

Mathematik und der Chemie. (Science 63 . 621— 22. —  C. 1 9 2 6 . I . 2869.) JOSEPHY.
Georges Homes, tiber das slabile Oleicligewicht physiko-chemischer Sysłeme. (Vgl. 

Th. d e  D o n d e r , C. r. d. l’Acad. des sciences 1 8 0 . 1922; C. 1 9 2 5 . I I .  1122.) Entw . 
einiger fur verschiedene therm odynam. Funktionen aquivalenter Bcziehungen. — 
Hinweis auf n icht aquivalente Aussagen. (Buli. Acad. roy. Bclgiąue, Classe des sciences
[5] 11 . 724—31. 1925.) Ca s s e l .

C. N. Hinslielwood und W. K. Hutchison, E in  Vergleich zwisćhen mono- und  
bimólekularen Gasreaktionen. Die thermische Zersetzung von gasformigem Acetaldehyd. 
Vff. beschreiben die therm . Zers. von gasformigem Acetaldehyd im Bereich von 430
bis 592°. Die nach dem Schema CH3-C H O ---- >- CH, -|- CO verlaufende Rk. erweist
sich auf Grund von Geschwindigkeitsmessungen ais bimolekular u. un ter den gewahlten 
Versuchsbedingungen ais Yóllig im homogenen Medium verlaufend. Die Gescliwindig- 
keitkann mittels der Gleichung: K =  5,5-lO10] / ! 1- e—45500lRT  dargestellt wcrden (K  =  
Grammolekeln pro 1 1 in 1 sec.). — Nimmfc man an, daB je 2 zusammenstofiende Mo- 
lekeln reagieren, dereń Energieinhalt beim Zusammenstofi S 45500 Cal. (fur 2 Gramm- 
Molekeln) betriigt, so laBt sich die Reaktionsgeschwindigkeit mittels einfacher lcinet. 
Ansatze berechnen, die m it der esperim entell gefundenen Gleichung befriedigend uber- 
einstimmt. Vff. weisen auf den K ontrast zwischen dieser Rk. u. der, in  chem. Be- 
ziehung sehr ahnlichen, von ihnen untersuchten therm . Zers. des Acetons (S. 688) 
hin. Letztcre verlauft monomolekular, also anscheinend unbeeinfluBt von Zusammen- 
stofien, u. es zeigt sich auch in der Tat, daB die in der Zeiteinheit zersetzto Molekulzahl 
105-mal groBer is t ais die Zahl der Molekeln, die in der Zeiteinheit die A ktm erungs- 
warme infolge von ZusammenstoBen erhalten kónnte. (Proc. Royal Soc. London 
Serie A. 111. 380—85. Oxford.) F k a n k e n b u r g e k .

Linus Pauling, Dielektrizitdtskonstante und Molekulargemicht von Bromdampf. Vf. 
bestreitet die SchluBfolgerungen einer Arbeit von B r a m l e y  (Physical Rcview 25 .  
858; C. 1 9 2 5 . I I . 1329), wonach aus Messungen der DE. fur Bromdampf das Mol.-Gew. 
(Br2)o folgen sollte. (Physical Review [2] 2 7 . 181—82.) Ca s s e l .

S. Zeitlin, Die Loslichkeiten von Kaliumhaloiden in  Alkohol- Wassergemischen. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 1 2 1 . 39— 44. — C. 1 9 2 6 . I I .  175.) B i k e r m a n .

A. E. Brodsky, Anmerkung zu der norstehenden Arbeit von S. Zeitlin : Die Loslich- 
keit von Kaliumhaloiden in  Alkohol-Wassergemischen. Die Angaben Z e i t l i n s  be- 
statigen die Waldensche Regel, wonach die Loslichkeit der (DE .)3 próportional ist. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 121. 45.) B ik e rm a n .

Heinrich Rheinboldt und Mariette Kircheisen, Eine Methode zur Untersuchung 
bindrer Systeme. 3. M itŁ: Das „Auftau-Schmelzdiagramin“ von Systemen m it Misch- 
krystallen. (2. vgl. Journ. f. prak t. Ch. [2] 1 1 2 . 187; C. 1 9 2 6 . I. 2873.) Vorliegende 
Mitt. behandelt Systeme solcher Stoffe, die auch im festcn Zustand ineinander 1. sind, 
so daB es zur B. von Mischkrystallen kommt. Je  nachdem ob sich die Komponenten 
im krystallisierten Zustand unbegrenzt oder nur beschrankt mischen, ergeben sich 
nach R o o zebo o m  (Ztschr. f. physik. Ch. 30 . 385 [1899]) 5 Typen von. Zuśtands-
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diagrammen, dcnen Vff. einen 6. Typus von R u e r  (Ztschr. f. physik. Cli. 59 . 4 [1907]) 
beifiigen. Stots gilt die vóllige Loslichkeit der geschm. Komponentcn incinander ais 
Voraussetzung. D a unterhalb der solidus-Kurve das Gebiet des yóllig E rstarrten, 
oberhalb der liquidus-Kurve das der homogenen Schmelze liegt u. nur in dem durch 
beide K urven begrenzten Gebiet Krystalle neben Schmelze yorliegen, so muB theoret. 
die ,,Auftaukurve“ m it der s-Kurve u. die ,,Schmelzkurve“ m it der 1-Kurve zusammen- 
fallen. Die prakt. Resultate werden dieser Fordcrung gerecht. Die 6 Typen werden 
durch folgende Beispiele belegt: Naphthalin—fj-Naphihol, d-Carvoxim—l-Carvoxim, 
Naphthalin—fi-Naphihylamin, p-Bromjodbenzol—p-Dijodbenzol, p-Chlorjodbenzol—p-Di- 
jodbenzol, <x.-Benzylidennaphthylamin—fi-Benzylidennaplithylamin. Da die Resultate 
nur an H and der Diagramme verstandlich sind, so mufi auf das Original verwiesen 
werden. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 3 . 199—211. Bonn, Univ.) L in d e n b a u m .

A j. A to m s tru k tu r . R ad iochem ie . P ho tochem le .
R. de L. Kronig, Das magnetisćhe Moment des EleTdrons. Vf. erhebt Einwande 

gegen das magnet. Moment des spinnenden Elektrons, iiber die bereits berichtet ist (vgl- 
S. 2.) (Proc. National Acad. Sc, W ashington 1 2 . 328—30. New York, Columbia 
Univ.) JOSEPHY.

Felix Joachim v. Wiśniewski, Ober zweialomige M olekdn. I s t  K  die DE. der 
betreffenden gasfórmigen Verb., d der Abstand der Atome in der Molekel u. N 0 gleich 
Zahl der Molekeln in  1 ccm (Loschmidtsćhe Zabl), so gilt fur IICl, H Br, CO u. N 2 
die empir. BeziehungK —  1  +  3]/3 Tt-N^d3] d aab er ]/iTgleichdem Brechungsindcx n

ist, so gilt: n =  1 -f- —■ N 0 d3. D ie R iehtigkeit dieserPorm el liiBt sich daran priifen,u
daB nachEinsetzen der bekannten Wer te von K  oder n u . d (aus dem Tragheitsmoment J , 
berechnet) sich richtige W erte fur N 0 ( S 2,7—3,15-10ls) ergeben miissen; dies ist in 
der T a t fur obige Verbb. der Fali. Aueh boi Zugrundelegung des Typs des Debyeschen 
H 2-Molekulmodells ergeben sich aus dem Zusammenhang zwischen der gemessenen 
Ionisierungsenergie u. dem A tom abstand in den Molekeln d-Werte, welche zu richtigen 
W erten von iV0 fuhren. Vf. zeigt, dafi auch fur die Spaltung mehratomiger Molekeln 
in 2 Spaltstucke (H CN  in  H+ u. CN+ +  2 Elektronen) sich gemaB der letzteren Be
ziehung d-Werte ergeben, welcho bei der Priifung durch Einsetzcn in die erstgenannte 
Gleichung N 0 richtig ergeben. Es is t d fiir: HC1 =  1,24-10-8, fur H B r =  1,37• 10-8, 
fur CO =  1,15- 10_s, fiir N2=  l.lO -lO "8, fur HCN =  1,16-lO"8. F ur H J  u. H a kann d 
n icht unm ittelbar berechnet werden, da das Tragheitsmoment derselben nicht bekannt 
ist; m an muB es daher auf Grund eines Molekiilmodells dieser Verbb. errechnen. N im m t 
m an das Bohr-Debyesche Modeli ais gegeben an, so kann K  theoret. aus dem Ansatz 
berechnet werden, der unter Yernachlassigung der Dispersion die Deformation der 
Molekeln in  einem auBeren konstanten elektr. Feld betrifft. Hierbei ergibt sich, falls 
r  =  Radius der auBeren Elektronenbahnen der betreffenden Moll. ist,

K =  1 + 2 4 , 4 ^ ^ ^ ,  
wiihrend, uni obiger, empir. gefundener Beziehung zu geniigen, K  =  1 -}- 8 7r AT0 • r3 
sein muB. Die allgemein angenommene Theorie der D ielektrika vermag also nicht durch 
Benutzung des oben erwalmten Modells den empir. aufgestellten Ausdruek fur die 
DE. wiederzugeben. (Ztschr. f. Physik 3 7 . 126—36. Lazin, Polen.) F r a n k e n b u r g e r .

Kristian Hojendahl, Dipolmoment und Molekularstruklur. Das Dipolmoment 
eines Mol. is t an eine bestimmte polare Gruppe im Mol. gebunden, wahrend der Rest 
des Mol. n icht polar ist. Dann miiBte das Dipolmoment eines Mol., das mehrere polare 
Gruppen enthalt, die Vektorsumme der Dipolmomente der einzelnen Gruppen sein. 
Um diesen Satz zu priifen, h a t Vf. einerseits das Dipolmoment fj, experimentell be- 
stim m t, die unten  angegebenen W erte sind fiir unendliche Verdiinnung in Bzl.-Lsg.
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bereehnet. Dabei orgibt sich auch die Dissoziationskonstante k. Andererseits h a t Vf, 
das Dipolmoment v mehrfach substituierter Benzolderiw . aus den monosubstituierten 
Benzolderiw . bereehnet. Folgende W erte ergaben sich: fur Chlorbenzol 1,58X10-18, 
k  0,04, Brombenzol fj, 1,56 X l0 ~ 18, /c0,10, Dimeiliylanilin f t  1,39 X 10-18, o-Dinilrobenzol 
j,l5,95X10-IS, t)G,5x 10-18, k0,3G; m-Dinitrobenzol / t  4,02 X 10-18, «3,75 X 10~18, *0,26; 
p-Dinilrobenzol /j, 0,8X 10-18, v 0,00, symm. Tribrortibenzol fj. 0,3X 10~18, v 0,00; o-Nitro- 
toluol fj, 3,56 X 10-18, v 3,62 X 10—18; p-Nitrotoluol fj. 4,30 X 10-18, v 4,18 X 10~18, 
k 0,24; o-Chlomilrobenzol f i  4,25 X 10~18, v 4,75 X 10-18; m-Clilomitróbenzol jj, 3 ,38x 
10~18, v 3,27 X 10“ 18, p-Chlornitrobenzol jx 2,52 X 10^18, v 2,17 X 10~18, k  0,07; 
p-Bromnitrobenzol / i  2,69 X 10-18, v 2,19 X 10-18. Wegen der sogenannten Atom- 
polarisation sind die kleinen W erte n icht sehr genau. CI, Br u. dio N 0 2-Gruppe sind 
gleieh geladen, walirend die Methylgruppe entgegengesetzt geladen ist. (Naturę 1 1 7 .  
892. Kopenhagen, Univ.) JOSEPHY.

Thomas J. Killian, Durch Rubidium- und Kaliumddmpfe verursaćhte Therm- 
ioneneffelete. Vf. findet fiir Rb u. K  analoge Effekte wie die fur Cs von L a n g m u ir  
(Proc. Royal Soc. London Serie A. 1 0 7 . 61; C. 1 9 2 5 . I. 1044) beobackteten, namlich 
Erhókung der Elektronenemission eines gliihenden W -Draktes bei Anwesenhcit der 
Dampfe dieser Metalle. Infolge der boheren Elektronenaffinitat des W  (4,53 Volt) 
gegeniiber derjenigen eines Rb- oder K-Atoms (4,16 u. 4,32 Volt) bilden sich positive 
Ionen dieser Metalle, die bei G liihdrahttem pp. iiber 1000° to m  W -D raht zu einem 
denselben ltonzentr. umgebenden zylindr. Kollektor wcggezogen werden. Unter- 
halb dieser Temp. werden die Rb+ bezw. K+-Ionen- an der Oberfliiche des W -Drahtes 
adsorbiert, vermindern dio A ustrittsarbeit der E lektronen aus demselben u. erhóhen 
so dessen Elektronenemission. Der Betrag der therm . Ionisierung bei verschiedenen 
Gliihdralittempp. stim m t innerhalb der Yersuchsfehler m it dem nach S a h a s  Temp.- 
Ionisierungsformel erreclineten Betrag iiberein. Bei tieferen Tempp. is t der Gluh- 
draht teilweise m it adsorbierten Ionen bedeekt, d i e  E l e k t r o n e n e m i s s i o n  
steigt in  diesem Gebiet exponentiell m it der reziproken absol. Temp. Diese Beziehung 
gilt in denjenigen Temp.-Gebieten n icht mehr, in welchen die m ittlere Verweilzeit 
eines Atoms an der Oberflaehe kiirzer wird; bei hohen Tempp. nim m t dann die Elek
tronenemission logarithm. m it der reziproken absol. Temp. ab. D i e  E m i s s i o n  
p o s i t i v e r  I o n e n  steigt logarithm. m it der reziproken absol. Temp. an, bis ein 
gewisser Bruchteil der auf den Gluhdraht treffenden Atome ionisiert m rd ; weitere 
Steigerung der Temp. verursacht dann Ionisierung aller auftreffenden Atome. Das 
Zusammenfallen der experimentell erm ittelten Punkte m it der theoret. Raumladungs- 
kurve zeigt, daC innerhalb der untersuchten Druckgebiete jedes ło n  die Masse eines 
einzelnen Atoms besitzt. Aus dem maximalen Ionenstrom  werden die D a  m p f - 
d r u c k e  von Rb u. K  erreehnet; fiir R b is t Ig p  —  10,55 —  4132/T u. fur K  
log p =  11,83 — 4964/2' (p in Bar gemessen). (Physical Review [2] 27- 578— 87. 
Schenectady, Gener. E leetr. Co.) F r a n k e n b u r g e r .

James W. Broxon, Nałiirliche Ionisierung in  Gasen. Vf. ste llt Messungen iiber 
die Druckabhiingigkeit der naturliehen Ionisierung in  Luft, N v  0 2 u. C 02 innerhalb 
einer Stahlkugel von 1  FuB innerem Durchmesser an ; er Tariiert hierbei den Druck 
von 1— 75 a t  (vgl. H . F . F r u t h , Physical Review [2 ] 2 2 . 109; C. 1 9 2 4 . I. 999). Es 
zeigt sich, daC im Gebiet hoher Drucke die Ionisierungsanderung bei Druekerhóhung 
nur noch gering is t (0 ,4— 1 Ion/ccm  sec at), jedoch lassen sich keine „Sattigungs- 
werte“ erreichen; fem er zeigt N 2 kein anormales Verh. Messungen m it lonisierungs- 
kugeln versehiedener GróBe lassen keine eindeutige Abhangigkeit der naturliehen 
Ionisierung pro Volumeneinheit erkennen. EinfluB des W andm aterials: Verss. m it
0 2 in Al- u. Cu-GefaBen gleieher W andstarke zeigen, daB Al die Ionisierung bei niederen 
Drucken erhóht, bei hohen Drucken ihre Steigerung m it Druckzunahme yermindert. 
Die Cu-Wand setzt die Absolutwerte der Ionisierung bei hohen Drucken herab,
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W.-Dampf is t ohne erheblichen EinfluB auf Absolutwert u. Druekkoeffizient der 
naturlicken Ionisierung. Die absoluten u. rclativen Anderungen der Ionisierung 
m it der Zeit hangen lediglicli vom Druck ab: Erstere sind wakrend einer 24-std. 
Beobachtungszeit etwa 2-mal, lotztere etwa 1/6 so groB in 0 2 boi 55,4 a t  ais in Luft 
von A tm .-Druck. Sckwacke Anzeichen deuten auf taglicke period. Schwankungen 
kin. Verss., beim Auftreten ehem. Rlck. (H2S -f- Ag, H 2S -f- 0 2) Veriinderungen der 
natiirlickon Ionisierung nachzuweisen, sind negat-iv. (Pkysical Revicw [2] 27. 542 
bis 554. Colorado, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Richard Rudy, Kollektorcharakterisliken in  Helium. Die primiiren Ionen, die einen 
Kollektor treffen, der gegen die Anodę negativ geladen ist, wurden bei verschiedenen 
Heliumdrueken (0,01 bis 0,1 mm) untersuckt. Der Entladungsstrom betragt 5 m-Amp., 
die Anodę wird auf 70 V gehalten. Mit der Entfernung des Kollektors von der Kathode 
nim m t dic Anzahl der aufgenommenen Elektronen ab, gleiehzeitig nim m t die Neigung 
der Volt-Amp.-Charakteristik des Kollektors ab, das weist darauf hin, daB auch Elek
tronen, die ohne Zusammenstofl durck das Gas gelangt sind, Energie verloren haben. 
Fur gleiehc Drueke u. gleicke Entfernungen ist der Energieverlust in He viel kleiner 
ais in Ne. Wenn der Strom auf 10 m-Amp. erhoht wurde u. der Kollektor sich in der 
Nahe der Anodo befand, betrug der Sprung vom positiyen Sattigungsstrom zum Elek- 
tronenstrom in einigen Fallen ungefiihr 3/4 m-Amp. u. war durck eine Anderung in 
der Verteilung des Leuchtens in der Entladungsrohre nachzuweisen. (Joum . Franklin 
Inst. 201. 799—800. Nela Res. Labor.) J o s e p h y .

H. B. Wahlin, Die Bewegang von Elektronen in  Wassersloff und Helium. Vf. 
miflt die Elektronenbeweglichkeiten in I h  u. He von 760 mm Druck nach der Ruther- 
fordschen Wechselstrommethode fiir elektr. Felder von 0,5—46 Volt/cm. Die fiir 
Feldstarken Nuli errechneten Grenzwerte der Beweglichkeiten sind fiir I I2 6700 cm/sec 
pro Volt/cm u. fiir He 10 840 cm/sec pro Volt/cm. Es zeigt sick, daB K. T. Co m p - 
TONs Theorie der Elektronenbeweglichkeiten die tatsachlick beobachtete Veriinderung 
der Beweglichkeiten m it der Feldstarke ergibt, falls angenommen wird, daB der beim 
StoB eines Elektrons crfolgende Energieverlust auf ein H 2-Mol. das 2,16-fache, auf 
ein He-Atom das 8,6-fache des Energieverlustes betragt, der bei elast. StoB auftreten 
wurde. Aus den fiir verschwindende Feldstarke erreclineten Beweglichkeiten ergibt 
sich die mittlere freie Weglange fiir Elektronen, die im therm . Gleichgewiekt m it 
dem Gas stehen, fiir H 2 bei 1 mm Druck zu 0,0408 cm u. fur He bei 1 mm Druck zu
0,066 cm, was etwa gleieh der Hiilfte der aus der kinet. Theorie erm ittelten Werte 
ist. (Physical Review [2] 27. 588—95. Wisconsin, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Giorgio Piccardi, Die A ffin itd ł d-es neutralen Bromaloms zum Elektron. Vf. ver- 
fiihrt zur Best. der Affinitat des neutralen Bromatoms zum Elektron in derselben 
Weise wie beim Jod, indem er Athylbromid in die 2600° li. Flamm e einfuhrt. Bei dieser 
Temp. ist die Dissoziation des Br2 in 2 Br bis auf 0,001—0,003°/o yollkommen. Der 
Betrag an aus Br u. freiem H  gebildeter H Br, die un ter den Versuchsbedingungen 
auch zu ca. 90°/o wieder dissoziiert, wird in Rechnung gcstellt. Vf. findet ais Mittel 
aus 3 Verss. die Elektronenaffinitat zu Q —  86700 cal., in  bcster Ubercinstimmung 
m it dem nach B o r n  (Ber. Dtseh. Physik. Ges. 21. 679; C. 1920. I. 448) bereckneten 
W ert von Q =  87 000 cal. (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 566—68. Florenz, 
Univ.) R a ec ic e .

Edward Condon, Bemerkungen iiber die durclidringende Strahlung. Ausgehend 
von der Vorstellung des „N eutrons“ berecknet der Vf. die Freąuenz der einfachen 
harmon. Oseillationen, die das Neutron ausfuhrt, u. gelangt zu einem W ert, der ziemlieh 
gut m it dem von M i l l ik a n  fiir die Freąuenz der durchclringenden Strahlung ge- 
fundenen W ert ubereinstimmt. Mit Hilfe eines geometr. Bildes berecknet der Vf. 
ferner noch die Absorption dieser Strahlung u. kom m t auck kier zu einer Ubereiiistim- 
mung m it der Beobaektung. Die Reclinung gibt auch die von M il l ik a n  gefundenen
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Abweichungen des Absorptionskoeffizienten vom Exponentialgesetz richtig wieder, 
(Proc. N ational Acad. Sc. W ashington 1 2 . 323—26. Univ. of California ) J o s e p h y .

R. W. James und J. T. Randall, Das Zerstreuungsvermogen von Calcium und  
Fluor fu r  X-Slrahlen. Vff. raessen die absoluten Reflexionsintensitaten fur eine Reihe 
von Rontgenspektren des Flufispats. Die S trukturam plituden im K rystall sind von 
drei verschiedenen T ypen: Ca +  2F, Ca u. C a— 2F. Die beobachteten Spektren werden 
auf drei entsprechenden Kurven angeordnet. Die Spektren des Typs C a— 2F fallen 
bei ldeinen Glanzwinkeln aus bezw. sie sind sehr schwach, werden dagegen bei groBeren 
Glanzwinkeln relativ starker ais diejenigen vom Ca oder Ca -(- 2F-Typ, was darauf 
schlieBen laBt, daB das Streuungsvermógen des F  gegeniiber dem des Ca m it steigenden 
W erten des Glanzwinkels zurucktritt. Aus den Kurven, welche die Anderung der 
Quadratwurzeln der integrierten Refloxionen der 3 Typen von Spektren darstellt, 
lassen sieli die K urven fur F  berecbnen. F ur kleine Glanzwinkel stimmen letztere 
noeh nicht vollig miteinander uberein, koinzidieren aber fur groBere; erstere Divergenz 
ist einer infolge von „E xtink tion“ erfolgenden Absorptionsvermehrung zuzuschreiben. 
Auf Grund der Annalime, daB die Extinktion der beobacliteten Intensitiit proportional 
ist, lassen sich die Abweichungen der 3 K urven untereinander bcheben. (Philos. 
Magazine [7] 1. 1202— 14. Manchester, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Dauvillier, Ausdehnung des Spektrums der Eontgenslrahlen gegen d-as Ullra- 
violelt. K-Spektrum  des Kohlensloffs. Vf. untersucht das langwellige Gebiet der Ront- 
genstrahlung. Im  Gegensatz zu der Millikanschcn Methode, bei welcher die in Metall- 
funkenstrecken oder liochgcspannten Elektronenentladungen neben opt. u. ultra- 
violetter Strahlung auftretenden Rontgenstrahlen studiert werden, benutzt Vf. die 
ubliche Anordnung der Róntgenróhre. Auf der aus beliebigem Materiał bestehenden 
Antikathode wird entweder durch Verdampfung oder Zerstaubung der K athode eine 
diinne Sehicht der Substanz erzeugt, dereń Spektrum untersucht werden soli. Ais 
Gitter d ient eine krystallisierte in  dunner Schicht (10-4  cm) erzeugte organ. Substanz, 
die auf einer das Licht wenig reflektierenden Unterlage angeordnet ist. Nach 
vergebliclien Verss. m it Graphit- u. Ebonitblattchen ver\vendet Vf. eine auf Pb 
nicdergeschlagene H au t von Melissinsaure, welche reine Seifenspektren m it cincm 
Netzabstand von 87 A liefert. Zwecks Ausschaltung des von der Anodo ab- 
gebeugten, vom Netz reflektierten Lichtes wird nach vergeb]ichcn Verss. m it diinnen 
A1-, Au- u. gefiirbten Celluloidfolien eine diinne, im Hochvakuum auf Celluloid nieder- 
gesehlagerio Mg-Schicht yerwendet; sie laBt nur ein wenig blaues Licht u. 30%  der 
K-Strahlung des C hindurch. Der App. besteht aus einer kleinen Róntgenróhre m it 
gekiihlter Cu-Anode die dureh ein dunnes Al-Fenster vom Vakuumspektrographen 
getrennt ist, der aus einem evakuierten ExsiccatorgefiiB besteht. Auf einer Plattform  
innerhalb desselben wird das P rapara t durch ein Uhrwerk in schwankender Bewegung 
(in 6 Stdn. um 24°) gehalten. Bei einer Dispersion von 1,19 A per mm u. Aufnahme- 
zeiten von 3 Stdn. treten  die Jl£a/)-Linien des W  bei 3000 Volt Rohrcnspannung u. 
20 Milliamp. Belastung auf. Eine intensive Linie von 45,3 A wird ais K 0j des C 
identifiziert; der schwach auftretende kontinuierliche U ntergrund reieht bis 70 A. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 2 . 1083—85.) F r a n k e n b u r g e r .

O. S. Duffendack und Gerald W. Fox, Energieniveaus des Kohlenozydmolekiils. 
Durch Verss. uber die Anregung des Kolilenoxydspektrums durch ElektronenstoB 
kómien Vff. die Ansicht von JOHNSON (Naturę 1 1 7 . 376; C. 1 9 2 6 . I. 3121) bestatigen, 
daB dio Banden von CAMERON (Philos. Magazine [7] 1. 405; C. 1 9 2 6 . I. 2536) u. die
3. positive Bandę dem neutralen CO-Mol. angehoren. Die Messungen der Anregungs- 
spannung ergaben, daB ein Teil der 3. positiven Bandę bei 10,2 V aber ein anderer 
Teil erst bei 11, IV  auftritt. Beide Teile haben denselben Endzustand, aber der Ursprung 
des 2. liegt um 8258 om- 1  (entsprechend 1,02 V) hoher ais der des 1. Vff. schlieBen, 
daB dieser 2. Teil zwar den Endzustand m it der 3. positiven Gruppe gemeinsam liat,
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aber daC er docli cin von dieser verschiedenes Systom 3 A bildet, dessen Elektronen- 
niveau 1,02 V holi er liegt. Das System 3 A setzt sieh aus den Banden 2295,2; 2389,0; 
2489,9; 2597,1; 2711,35 A zusammen. Ferner stellt Vf. eine Hypotheso zur Erkliirung 
der komplexen S truktur der 3. positiven Bandę auf. (Naturę 1 1 8 . 12—13. Univ. of 
Michigan.) JoSEPHY.

E. O. Hulburt, Die Spektrallinien des Wasserstoffs in  den Sternen und im  Labora
torium. In  den Sternspektren sind die zahlreichen Balmeremissionslinien meistcns 
relativ schmal, wahrend die Absorptionslinien oft selir broit darin  ersoheinen. Im 
Laboratorium lassen sieli hingegen leicht breito Emissionslinien des Wasserstoffs er- 
zeugen, wahrend es bisher niclit gelungen war, breite Balmerabsorptionslinien zu 
erzeugen. Vf. weist naeh, dafi die Breite der Emissionslinien bei den Laboratoriums- 
verss. T o m  Starkeffekt herruhrt; das elektr. Feld wird von den elektr. geladenen 
Teilehen, Eloktronen, oder Ionen im  Entladungsrohr erzeugt. Durch Zusatz eines 
inerten Gases laBt sieli das leicht bestatigen. Die Breite der Balmerabsorptionslinien 
in den Sternspektren wird durch dio Starktheorie u. die von S a h a  (Philos. Magazine
[6] 40. 472; C. 1921. I. 2) entwiekelte Theorie der Ionisation von Gasen bei hohen 
Tempp. erklart. Fiir die Emission des Wasserstoffs in  den Sternen sind die tkerm. 
Bedingungen zur Erzeugung breiter Linion n icht erfiillt. — Vf. geht dann auf die Be- 
dingungen u. Methoden zur Erzeugung móglichst vieler Gliedor der Balmerserie ein 
(ygl. z. B. W ood, Proc. Royal Soe. London Serie A 97. 455. Philos. Magazine [6] 
44. 538; C. 1921. I. 346. 1923. I. 1260, H u l b u r t , Physical Review [2] 23. 593;
C. 1924. I I .  801). Zum SehluB werden nocli di", komplexen Balmerlinien in  den Stem- 
spektren behandelt. (Journ. Franklin In st. 201. 777—98. W ashington [D. C.], Nela 
Res. Labor.) JoSEPHY.

Francis A. Jenkins, Die Linienspektren von I  solo pen. Vf. yergleieht die Spektren 
von Quecksilber von um 0,18 verscliiedenem At.-Gew. Das Verhaltnis der Isotopen 
198 u. 204 wich in diesen Proben um  20 bezw. 27%  der W erte fiir gewdhnliches Hg 
ab. E s konnten aber keine Unterschiede in den Wellenlangen der Linien 5461, 4359, 
4078, 4047 oder ihrer Satelliten festgestellt werden. Auch die relativen Intensitaten 
der Satelliten waren in beiden Spektren gleich. Nach N agaoica  sollten indessen in 
den den Isotopen 198 u. 204 entsprechenden Satelliten Intensitatsunterschiede von 
1/t  u - 1/s auftreten. — Im  Spektrum  von 2 Proben Chlor m it um 0,097 Einheiten von 
einander verschiedenem At.-Gew. konnte in einigen Fiillen eine deutliche Verschiebung 
der Linien festgestellt werden, n . zwar lieferte das sehwere Cl die kiirzeren Wellen
langen. Die Verschiebungen waren k lein, im  auBersten Fali bei der Linie 4741
0,0012 A.-E.). Das Auflosungsvcrmogen des Spektrographen betrug 400 000 bezw. 
478 000. (Naturę 1 1 7 . 893. Cambridge [Mass.], H arvard Univ.) JOSEPHY.

A. G. Shenstone, Quarłett- und Dublettemie im  Kupferspektrwn. (Vgl. Philos. 
Magazine [6] 4 9 . 951; C. 1 9 2 5 .1. 890). Vf. beschreibt die Terme 4P, 4D', ł F, 2P, °-D', 
2F, die durch A ddition eines p-Elektrons zu 3D u. XD entstehen. Der Term 4D ist 
negatiy, u. alle Linien ans 4D 2 u. 4D 3 sind diffus. Durch Kombinationen m it den 
niedrigen Q uartett- u. D ubletterm en wurden 35 negative Terme gefunden. (Science 
6 3 . 641— 42. Princeton Univ.) JOSEPHY.

C. G. Bedreag, U ber die komplexe Struktur des Kupferspektrums. (Vgl. S. 536.) 
Das Bogenspektrum des Cu enthiilt mchrere komplexe D ubletts u. Q uartetts. Es 
w erden dieselben berechnet u. in einer Tabelle m it der In tensita t der einzelnen Linien 
angegeben. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 1 8 2 . 1333—35.) E n s z l i n .

Wm. S. Creighton, Die Wirkung von Adrenalin au f die Luminescenz von Oliih- 
uńirmchen. W enn Adrenalin  in  den Kórper eines Gluhwiirmchens (fire fly) injiziert 
wird, beginnen die Organe zu leuehten. Vf. gibt eine physiolog. Erklarung fiir diese 
Wrkg. des Adrenalins. (Science 6 3 . 600—01. Princeton Univ.) JoSEPHY.
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A2. E le k tro c h em ie . T herm ochem ie .
F. Fichter, Neue Anscliauungen iiber die elektrochemische Oxydation organisclier 

Verbindungen. Zusammenfassender Vortrag uber die Arbeiten des Vf. u. seiner 
M itarbeiter in  den letzten Jahren (letzte M itt. vgl. F ic h t e r  u . H u m p e r t , S. 1123). 
{Journ. de Chim. physiąue 23. 481— 500. Chem. Weekblad 23. 302—10. Basel.) L i.

C. Drucker und F. Luft, Die elektromotorische Kraft von Calciumelektroden. Die 
EK . der K ette  CaxHg | CaCl2 (c) | 3-n. KC11 1-n. KC1, H g2Cl2 | Hg wird bei ver- 
schiedenen W erten von x (Gew.-°/0 Ca) u. c (mol/1) bestim m t. H 2-Durehleiten durch 
die Lsg. ist zwecklos, wenn diese vorher von 0 2 befreit worden war. Zur Em euerung 
der Amalgamoberflache waren wegen Storungen des Capillarelektrometers Strahl- 
elektroden nicht verwendbar; es wurde daher m it ruhenden, aber oft erneuerten Ober- 
flaclien gearbeitet. Die Schwankungen der EK . infolge geringer W.-Zers. sind im 
Gebiet von e =  0,1— 0,01 u. x =  0,02—0,05 am kleinsten, bei anderen Konzz. lassen 
sich keine brauchbaren R esultate erhalten. Die Grofle der Elektrodenoberflache ist 
ebenfalls wichtig fur die MeBgenauigkeit. Vff. beanspruchen bei ihren endgiiltigen 
Messungen eine Genauigkeit auf einige Bruchteile eines Millivolts. Bei x =  0,0253 
u. c =  0,02 wurde z. B. gefunden: EK . (I) =  — 2,256 V, umgercchnet auf 1 mol/l 
Ca" 2,204 V, fiir die Abhangigkeit von der Amalgamkonz. ergab sich A ti /A  log x =
0,031 V in annahernder tlbereinstim m ung m it LUCASSE (Journ . Americ. Chem. Soe. 
47 . 743; C. 1 9 2 5 .1. 2293.) Die EK . (II) der K ette  Ca | C aJ2 gesatt. in  Pyridin | CaxHg 
( X =  0,0253%) betrag t bei 17° 0,843 V nahe der von T a m e l e  (Journ. Physical Chem. 
28 . 502 [1904]) angegebenen Zahl; die Messungen wurden in einem offenen GefaC 
ausgefuhrt, da andernfalls Passivitatserscheinungen auftraten. Kom bination von 
(I) u. (II) liefert 0Eh =  —2,76 Volt. Thermodynam. Berechnung der Normalspannung 
Ca | n.-Ca" aus den W armetónungen der Rkk. [Ca] -j- [X2] aq =  CaX2 aq -f- Q, 
(X =  Cl, Br, J )  u. [Ca] -(- l/ 2 ( 0 2) aq =  Ca(OH)2 aq  +  Qx ergibt W erte von — 2,8 
bis —3,1 V ; der experimentell gefundene stellt offenbar eincn Minimalbetrag dar.
— Vff. bestimmen die EK . der K ette  Hg | Hg2Cl2, CaCl2, (cx) | CaCl2(Ce2), H g2Cl2 | Hg 
u. die t)berfiihrungszahl des CaCl2 im Bereich von 0,016 u. 0,0014 mol/l u. stellen 
ein Minimum der Anionenuberfuhrungszahl bei ca. 0,01 mol/l fest. Zur Erklarung 
wird angenommen, daB auGer dem komplexen Anion CaCl3' auch das primiire K ation 
CaCl’ anwesend ist, dessen EinfluB in hoher Verd. den von C aCl/ iiberwiegt, aber m it 
steigender Konz. zuriicktritt. U nter Annahme des Grenzwertes der tJberfuhrungs- 
zahl von CaCl2 zu nci =  0,570 folgt: molare Bewcgliehkeit von Ca" bei 18° uca =  49,2, 
Grenzwert der Aqmvalentleitfahigkeit ?.a =  114,4. Vergleieh der t)berfiihrungsverss. 
u. der gefundenen EK K . der Konzentrationskette zeigt, daB auch in  a/100-mol. Lsg. 
[Ca"] u. 1/2 [Cl'] noch etwas verschieden sind u. ergibt fiir die Bewegliehkeit von CaCl3' 
ca. 30—40. (Ztsehr. f. physik. Ch. 1 2 1 . 307—29. Leipzig u. Breslau.) K r u g e r .

Edwin H. Hall, Neue Beweise zugunsten einer dualistischen Theorie der metallischen 
Leitfahigkeit. Vf. weist darauf hin, daB Beobachtungen iiber Peltiereffekte bei Strom- 
umkehr in homogenen M etallkrystallen sowie iiber die Temp.-Abhangigkeit der Elek- 
tronen- u. Thermionenbewegung in  Metallen in  bestem Einvernehmen m it Ansiitzen 
steht, die Vf. auf Grund seiner dualist. Theoorie der metali. Leitfahigkeit entwickelt hat. 
(Proc.National Acad. Sc. W ashington 7- 63; C. 1921. III. 1452). (Proc. National Acad. 
Sc. Washington 12. 326— 28. Harvard-Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

J. Errera und M. Lepingie, Dielektrizitdtskonstante und Siereoisomerie der Athylen- 
verbindungen. (Buli. Soc. Chim. Belgique 35. 135—38. — C. 1925. II. 897.) Bem.

J. Errera, JBemerkujigeii iiber den E influfi der Mólelcularstruktur uu f die dieleh- 
trische Polarisation. (Buli. Soc. Chim. Belgique 3 5 .154— 57. —  C. 1925. II. 897.) Bkm.

Erwin Lehrer, Uber die Druckabhdn-gigkeit der Susceptibilitdt diamagnetischer 
Ga-se. Vorl. Mitt. V f. sucht die v o n  A . G l a SER (A nn. der Physik [4] 75. 459. 78.
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641; C. 1 9 2 5 .1. 626.1 9 2 6 .1. 1946) beobaclitete Anomalie im magnet. Verli. diamagnet. 
Gase mittels einer Methode nachzuweisen, bei der eine bestimmto Druelcdifferenz 
innerhalb des in einem starken Magnetfeld befindlichen Gases durch Erzeugung von 
vorschiedenen Tempp. innerhalb des Gasvolumens geschaffen wird. Die m it CO„ 
u. A r  durchgefiihrtcn Verss. lassen nichts von der von Gl a s e r  festgestellten Ab- 
liangigkeit der spezif. Suszcptibilitaten vom Druek erkennen. (Ztsehr. f. Plij^sik 
37 . 155— 56. Tiibingen, Physikal. Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

Walther Meissner, Zur experimentellen Priifung der Entartung einatomiger Gase. 
Vf. erm ittelt den Bruchteil He, welcher nach dem Lindeschen Verf. verfliissigt wird. 
Der Vergleieli m it der entspreehenden Ausbeute, die bei anderen Gasen gefundcn 
w urde,' liiBt Abweickungen vom klass. Tlicorem der ubereinstimmenden Zustande 
erkennen. (Ztsclir. f. Physik 3 6 . 325—35. P. T. R., Berlin.) Ca s s e l .

H. Kamerlingh Onnes und J. D. A. Boks, Isothermen des Heliums bei 4,2° abs, 
und darunter. Es werden die Isotkermen des He, bei — 268,88° u. 0,27—0,99 at, bei 
— 269,37° u. 0,155—0,57 at, bei —269,69° u. 0,23—0,35 a t u. bei — 270,52° u. 0,031 
bis 0,065 a t  angegeben. (Ztsehr. f. kompr. u. fl. Gase 25. 41—43.) BlKERMAN.

B. Anorganische Chemie.
F. W. Aston, Die Isotopen des Schwefels. Nachdem das Auflosungsvermógcn des 

Massenspektrographcn auf das 5-faclie gegen friiher (Naturę 1 2 1 . 547 [1920]) erhóht 
werden konnte, untersueht Vf. S 0 2 entkaltende Gase u. findet in allen Spektren auBer 
der Linie 32 die schwaehen Begleiter bei 33, 34 (S); 49, 50 (SO); 65, 66 (S 0 2). Das 
negative Massenspektrum von reinem S 0 2 zeigte ebenfalls alle 3 Linien. Die Inten- 
sitatsbeziehungen haben Isotopeneliarakter. Wie Mg u. Si ist S  also ein dreifaches 
Element. In  Mg, Si u. S ist die kleinste Massenzahl die haufigste. S34 scheint ungefalir 
dreimal so liaufig zu sein wie S33, bęide zusammen betragen wahrscheinlich 3%  des 
Ganzcn. (Naturę 1 1 7 . 893—94. Cambridge.) JOSEPHY.

Fr. Fichter und Karl Humpert, Oxydationen m it Fluor. IV. Qualitative und 
quantitalive Verfolgung der Einicirkinig von Fluor au f Losungen von Bisulfaten und 
Sulfaten. (III. vgl. S. 367.) Die m it F  behandelten wss. Lsgg. der Sulfate u. Bisulfae 
Yom K  u. NH., enthalten auBer den Persulfaten noeh Sulfomonopersaure (oder ein 
andcres, sich leicht zers. Oxydationsmittel) u. zeigen ans diesem Grund im frisch be- 
reiteten Zustand die auffallendsten Oxydationswrkgg. der wirksamsten Peroxyde u. 
Persauren besonders rasch u. in besonders hohem Grade. In  einer Reihe von ąuanti- 
ta tiyen Verss. wurden das Yorhandene 0 3 zusammen m it dem verganglichen Oxydations- 
mittel, die Sulfomonopersaure u. das Persulfat titrim etr. unter Anwendung von K J  
die Menge des vorhandenen Fluorsulfonations gravimetr. mittels Nitron. bestimmt. 
Die Ergebnisse dieser Bestst. fuhrtcn zu folgenden Schliissen: Die Ausbeute an Oxy- 
dationsm itteln, die bei der Einw. von F  auf die genannten Salze entstehen, ist um so 
besser, je konzentrierter die Lsg. u. je niedriger die Temp. ist. Deshalb gibt das am 
leiehtesten 1. NIIj-HSO,, die besten Ausbeuten. Die Ausbeute an dem wirksamsten 
Oxydationsmittel (0 3 -f- rerganglichcs OxjTdationsmittel) ist relativ um so hóher, je 
kiirzer die Dauer der Einw. des F  is t u. is t in den verd. Lsgg. der neutralen Salze hoher 
ais in  den konz. der sauren. Die relatiye Ausbeute von Sulfomonopersairre ist, falls 
eine von den Vff. bei der Deutung ihrer analyt. Ergebnisse gemachte Annalime zu- 
trifft, um  so gróBer, je yerdiinnter die Lsg. ist, wahrend die Menge der Fluorsulfon- 
siiure m it der Konz. der Lsg. steigt. E in Zusammenhang z^rischen der Fluorsulfonsaure 
u. den peroxydierten Sauren konnte niclit gefunden werden. Weiter wurde festgestellt, 
daB 1  1 der Lsg. von K H S 0 4, die 388,6 g des Salzes enthielt, 11,76 ccm 0 3 zu loscn 
vermag, woraus dann zu folgern ist, daB die Menge des verganglichen Oxydations- 
m ittels ein erhebliclies Yielfaches von derjenigen des 0 3 betragt. Die Ausbeute an K 
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oder N Hj-Persulfat wird crhólit, wenn m an wahrend des Einleitens von F  n icht zu 
stark  kiihlt. Beim Binleiten yon F  in  die Lsgg. von Bisulfaten en tsteht Persulfat, u. 
reichliche Mongen von ozonisiertem Sauerstoff entweichen, H 20 2 bildet sieli jedoch 
nicht, w>ahrend beim Einleiten von F  in W. im wesentlichen 1I20 2 entsteht, u. nur eine 
geringe Gasentw. sta ttfinde t; erst nach etwa ł /2 Stde. ist ein schwacher Geruch nach 0 3 
wahrnehmbar. (Helv. ehim. Acta 9. 602—11. Basel, Anstalt f. anorg. Chemie.) B o t t .

Henry E. Armstrong, Wasserstoff ais Anion. (Vgl. S. 12.) Vf. erhebt erneut 
P rotest gegen clektrochem. Wasserstoff u. wendet sieli gegen die Erwiderung von 
L e w is  (vgl. S. 724) auf die Yeróffentlichung des Vf. (Naturę 118. 13.) J o s e p h y .

B. Hepner und A. Likiernik, Untersućhungen iiber Wismutverbindungcn. I. Uber 
die Konstitution der Wismutnitrale und -łartrale. Im  Wismutnitrat von der empir. Zus. 
B i(N 03)3 -5H 20  verhalten sieli nur zwei der Salpetersaurereste 'ais Ionen, wahrend 
der dritte , d irekt an Bi gebunden, in  sciner Reaktionstragheit dem organ, gebundenen 
Stickstoff, wie etwa den organ. N itroverbb. alinlich ist. Dieser Unterschied im Verh. 
der Saurereste iiuBert sieh so, daB die funktionell yerschiedenen Saureradikale ver- 
schiedene Reaktionsfahigkeit zeigen. Die Entwasserung ergab, daB zwei Wasser- 
molekule leichter ais die iibrigen abgespalten werden. Aus diesen Tatsachcn, sowie 
aus dem Nachweis einer Reihe von Einlagerungsverbb. vom Typus I  ergibt sich fiir 
das n. W ism utnitrat ein der Formel I I  entsprechendes Konstitutionsbild, nach dem 
sich zwei Wassermolekiile in  der zweiten Sphare befinden u. deshalb weniger fest 
gebunden sind ais die der ersten Sphare. — Die von YANINO u . H a r t l  (Journ. f. 
prakt. Ch. [2] 74. 144 [1906]) isolierten, krystallisierten u. in W. ohne Zers. lóslichen 
Verbb. des W ism utnitrats m it Mannit u. Sorbit sind ais Einlagerungsverbb. von der 
Zus. 2 B i(N 0 3)3. M annit u. B i{N  O 3)3- Sorbit aufzufassen, in denen die Wassermolekiile 
der ersten Sphare durch die OH-Gruppen der mehrwertigen Alkohole ersetzt sind. 
Gleichgebaut sind die Verbb. B i(N 0 3)3- l/2Ma7init u. B i(N 0 3)3-Glycerin. Sie zeigen 
das Verh. binarer Elektrolyte. Aueh die Erscheinung, daB W ism utnitrat sich in konz. 
Lsgg. von Neutralsalzen ohne Hydrolyse lost, deuten Vff. m it der B. von Einlagerungs- 
verbb. entsprechend Formel I II .

OH,

NO2

^ . ( Ą I N O ,  n  T )-O H a n  r B (N03Na)3]N 0 3
L N 0 3J n 0 3 1 1  J j 1 o H 2 f trr  m LB l N 0 3 J n o ,

r ,atT , COOK COONa
Iv  [B iNOs23] CjH4° “ CH-HO----- Bi(OII)3 Ć H O H -..-B i< g H

T ”  ęH .H O ....B i(O II), ^ O H . . . . M < g H
L ^ U 6U0J 1 COO-BiO COO-BiO
Unter M itarbeit von Alexander Rosenberg untersuchen Vff. die Konst. der 

Wismutlartrate u. Alkaliwismulyltarlrate. Die Einw. von iiberscliussiger Weinsaure auf 
Wismutnitrat in der K alte fiihrt zu Verb. IV, in der sich durch Erhitzen m it konz. 
wss. Weinsaurelsg. der Salpetersaurerest durch den W einsaurerest ersetzen liiBt (V). 
Aus dieser Vcrb. lassen sich durch Einw. von Alkalicn die A lkahw ism utyltartrate her- 
stellen, die ais Additionsverbb. von Bi(OH )3 m it T artratcn  im  Sinne der Wernerschen 
Hydroxosalze aufzufassen sind. D am it steh t die Empfindlichkeit dieser Verbb. gegen 
C02 u. ihre Zersetzlichkeit in verd. Lsgg. im Einklang. Dementsprechend ist dem 
Kaliumwismulyllartrat von R o s e n h e im  (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 48. 205 [1906], 
die Formel VI zuzuschreiben. Das Na-Salz unterscheidet sich von dem K-Salz dadurch, 
daB es zwei Moll. H 20  verliert, woraus sich das vcrschiedene Verh. beider Salze erklart. 
Diese Verb. (VII) zeigt deutlich die Eigenschaften einer Additionsverb. (Arch. der 
Pharm. u. Ber. der Pharm . Ges. 264. 46—55.) S ie b e r t .
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B. Hepner, Untersuchungen iiber Wismutverbindungen. I I .  tlbcr die Konstitution 
der basischen Wismutnitrate. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Kenntnis der Konst. u. des Verh. 
des W ism utnitrats fiihrt Vf. zur Erklarung des Hydrolysenvorgangs u. zur Aufstellung 
sicherer empir. Formeln fur die bas. Wismutnitrate. Die ais Ionen wirkenden Saure- 
reste kdnnen dureh wiederholtes Auskoelicn m it W. in Form von H N 0 3 entfernt werden; 
sie lasscn sich in der Kiilte m it verd. NaOH titrieren, wiihrend die d irekt an Bi ge- 
bundenen Salpetersaurerestę nicht m it NaOH nachweisbar sind. E rh itz t m an n. Wis- 
m utn itra t in  konz. wss. Lsg., so bildet sich ais erstes Zersetzungsprod. in  perlmutter- 
glanzenden Schuppen Verb. I, die in  II iibergeht. D a hierbei Salpetersaure frei wird,

entstehen weitere Einwirkungsprodd. Isoliert wurde Verb. III, die in monoklinen 
K rystallen oder hexagonalen P latten  krystallisiert u. in der L iteratur ais 5B i,03 • 
4N20 5 • 9H 20  beschrieben ist. — Durch Erhitzen oder Stehenlassen der verd. Wismut- 
nitratlsgg. entstehen Krystalle der Verb. IY, von verschiedenen Forschern ais „Ma- 
gistrium Bismutlii Duflos“ bezeichnet. (Umfassende Literaturangaben vgl. Original.) 
Dtirch wiederholtes Auskochen m it W. liefern III u. IV die Verb. II, die ais Baustein 
aller dieser Verbb., dereń Eigenschaften m it ihren Strukturbildern iibereinstimmcn, 
anzusehen ist, u. die das Endabbauprod. der bas. W ism utnitrate darstellt. (Arch. der 
Pharm . u. Ber. der Pharm . Ges. 2 6 4 . 55— 65. Warschau, Pharm . S taatsinst.) SlEB.

Hans Reihlen, ZurStereochemie der Platosalze. (Vgl. R e i h l e n  u . N e s t l e , S.370.) 
Die Existenz des yohM a n n  u . P o p e  (Proc. R o y a l Soc. London. Serie A. 1 0 9 .444; C. 1 9 2 6 .
I . 2450) hergestellten Tetramminplatosalzes, des Triammintriathylaminylato-
jodids (I), in  dem das W. im Vakuum fliichtig ist, also n icht zum komplexen K ation 
gehort, beweist, daB die 4 N-Atome tetraedr, um  das Pt-A tom  gelagert sind. Auch 
wenn m an annim m t, daB dem Mol. die doppelte Formel [P t2 tr in 2] J 4 zukommt, andert 
sich in ster. Beziehung nichts W esentliches; da das Sulfat der ganz analog gebauten 
Ni-Verb. monomolekular ist, is t fur die Pt-Verb. dasselbe anzunehmen. —  W enn man 
annim m t, daB die Liganden um das P t- bezw. Ni-Atom ebenso wie um C u. N  tetraedr, 
gelagert sind, gestaltet sich, perspektiv. gezeichnet, das Raum bild des M ol. ent- 
sprechend II, wobei es sich um cine einfache, vóllig spannungsfreie Kombination von

3 Fiinfringen liandelt, dereń Ebenen im Winkel um 120° zueinander liegen u. die sich 
in  einer Geraden schneiden. Das P t-  u. das tertiare N-Atom werden allein durch die 
3 Ringe in  ihrer Stellung zueinander fixiert, selbst wenn in  der Richtung der punk- 
tierten  N ebenralenz keine K rafte wirken -wTirden. — Auch fiir die von MANN u . P o pe

I. N r-C  • C II, • N H j--)Pt J,. +  2 HjO
i  /C H ,-C H ,.N H 2\  ; 

Nf-CH., • CH, • NH., -';Pt J„
x c h : - c h 2- n h /

abgekiirzt [trin Pt]J.,



1926. II. D. O k g a n is c h e  C h em ie . 1123

dargestellte Ni-Verb. [Ni2 trin3] J 4, die dem Hexamminnickdjodid, [Ni(NH3)0] J 2 ent- 
sprieht, -wird eine raumliche Formel dargestellt. — Durch die Existenz der P t- u. Ni- 
mono-trin-Verbb. ist eindeutig bewiesen, was sehon friilier (l. c.) sehr wahrscheinlich 
gemaclit war, daB das koordinatiy 4-wertige P t  keine Sonderstelhmg in der Stereo- 
chemio einnimmt. Die 4 Liganden liegen auch beim P t  u. N i n ickt in einer Ebene, 
Bondern tetraedr, um  das Zentralatom. D am it laBt sich die Stereochemie aller koordi- 
natiy 4-wertigen Elemente auf das Tetraederschema v a n ’t  H o f f s  zuriickfuhren. 
(L ie b ig s  Ann. 448. 312— 16. Karlsruhe, Teehn. Hochsch.) B u s c h .

D. Organisclie Chemie.
Fr. Fichter und Karl Humpert, Oxydationen m it Fluor. V. Die Einwirkung von 

Fluor auf Alkaliacetate und die Kolbesche Kohlenwasserstoffsynthese. (IV. vgl. S. 1120.) 
Zunachst wurde die Wrkg. von F ' auf die Elektrolyse von Alkaliacetaten untersucht, 
indem eine m it Essigsaure angesauerte 50°/oig. K-Acetatlsg. unter sonst gleichen Be- 
dingungen nebeneinander o h n e  u. m i t  Zusatz yon K H F 2 elektrolysiert u. die ge- 
bildeten Mengen C2H 6 u. C 02 bestim m t wurden. Es h a t sich gezeigt, daB die durch 
das F ' erzielte Erhohung der O xydationskraft der Anodę der Elektrosynthese des 
C2H0 abtraglich ist, indem das F ' den oxydativen Abbau desEssigsauremol. begiinstigt.— 
DaB F  auf Essigsaure un ter A uftritt von Feuererschcinungen u. Explosionen einwirkt, 
hat schon M oiSSAN beobachtet. Ebenso verhalten sich Alkaliacetate. Setzt man wasser- 
lialtiges Na-Aeetat einem F-Strom  aus, so erfolgt nach einiger Zeit heftige Explosion. 
Bei wasserfreiem Salz verliiuft die B k. ruhiger. Auch in  gesiitt. Lsgg. von Alkaliacetat 
yeranlaBt F  Explosionen m it Lichterscheinung. Die fluorierte Lsg. entwickelt Gas, 
riecht stechend nach Essigpersaure u. zers. K  J . Nach einiger Zeit t r i t t  an Stelle des 
stechenden Geruches arom at. Estergeruch. Mit T itanylsulfat kann nach langerem 
Stehen H 20 2 nachgewiesen werden. Zweifellos bildet sich prim ar Diacetylperozyd: 

2CH3-COOH +  F 2 =  (CH3 -COO—)2 + 2 H F ;  oder in Ionenform: 
2CH3 -COO' +  F 2 =  (CH3 -COO— )2 +  2F '.

Das Peroxyd zerfallt explosiv in  C2H 0 u. C 02, wenn die Temp. der Lsg. genugend 
hoch gestiegen ist. — Auf Grund der Erkenntnis, daB F  auf Alkaliacetate genau so 
wirkt wie die elektrochem. Oxydation an Pt-Anoden, kann der Vorgang an der Anodę 
bei der KoLBEschen KW -stoffsynthese wie folgt erk lart werden:
2CH3-COOH +  0  =  (CHj-COO— )2 +  H 20  oder 2 0 ^ - 0 0 0 '  =  (CH3 -C 0 0 — )2 +  2 0  
Diese Rk. gelingt nur m it Oxydationsmitteln von hochstem Potential. —  Das Diacetyl- 
peroxyd kann durch Hydrolyse Essigpersaure, CH3 -COOOH, liefern, die aber auch 
durch direktc Oxydation der Essigsaure entstehen kann. Die Essigpersaure zerfallt 
in CH30 H  u . C 02 oder in Ggw. von Essigsaure wie folgt:

CH3 -C 0 0 0 H  +  CH3-COOH =  CH3 -COOCH3 +  C 02+  h 2o .
Die Zulassigkeit der entwickelten Auffassung konnte experimentell bewiesen 

werden. Zwar laBt sich das bei der Einw. von F  auf K-Acetatlsg. gebildete Diacetyl- 
peroxyd selbst nicht isolieren, aber in einer geeigneten Versuchsanordnung konnten 
seine Zers.-Prodd., C2H 0 u. C 02, m it Sicherheit nachgewiesen werden. Desgleichen 
gelang der Nachweis von CH3 -C02CH3 bezw. CH30 H  nach dessen Yerseifung. — Die 
rein ehem . Nachahmung der K oL B E schen Sjmtliese m ittels F  beweist schlagend, daB 
dieselbe ein Oxydationsvorgang ist. (Helv. chim. Acta 9. 692—97. Basel, Univ.) Lb.

Octave Bailly und Jacques Gamnś, U ber die Synlhese und Hydrolyse eines 
Olycerinmonophosphorsduredieslers, der a.,/3-Diglycerinmonophosphorsaure, und uber die 
Konstitution der Orthophosphorsdure. Yon den 5 theoret. moglichen Glyeerinmono- 
phosphorsaurediestem (I.—V.) ist bisher nur die a,a-Diglycerinmonophosphorsaure 
(III.) bekannt geworden (vgl. FiSCHEK u. P f a HLEE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1619;
C. 1920. I I I .  826). Vff. haben die a.,fi-Diglycerinmonophosphorsaure (V.) wie folgt
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erhalten: Aus /3-glyccrinphoaphorsaurem Na u. Epichlorliydrin in wss. Lsg. entstcht 
fast quantitativ  das Na-Salz der Glycid-fi-glycerinmonophosphorsaure, welehes leicht 
H 20  addiert unter B. des Na-Salzes von V. D a dieses nur in W. oder CH3OH 1. ist, 
so muB das gebildete NaCl zunaohst m it Ag2SO., in N a2S 0 4 tibergefiihrt werden.Darauf 
wird eingedampft u. m it CH3OH cxtrahicrt. Das im Vakuum bei 0° allmahlich kry- 
stallisieronde Salz ist iiufierst 1. in W., daher selir hygroskop., U. in CH3OH, sonst unl.

■ 0 - < O H ,< : ;g > C H (OH, n .

i i r  o  . p (0 1 Tv/ 0 • CH2 • CH(OIT)• CH2(0H) i v  0  . p ,0 H 1^ 0 • CH[CH2(OH)}2
nr. o .i(U H K 0 .CHi!.CH(OH).CH2(OH) iv - u -1(UU)<0-ch[CH 2(0H)]2

V O • P f O H ^ 0 • CH* • C n <0 H > • CHs(OH)v . u . i. . c ii[c i-i2(OH)]2
Gibt mit anderen Metallsalzen keine Ndd. HinterlaBt beim Veraschen N aP 0 3. Sehr 
bemerkcnswert ist sein Verli. bei der Hydrolyse m it 1 Mol. verd. NaOH (Wasserbad), 
indem es quantita tiv  in fast gleiche Mcngen a- u. fi-Glycerinphosphorsaure zerlegt 
wird, ohne eine Spur 1I3P 0 4 zu Iicfern. — Von thcoret. Interesse ist folgendes: 1. Obige 
Synthese von V. u. dessen Hydrolysc stellen einen m it 50%  Ausbeute verlaufenden 
tJbergang von der /?- zur a-Glycerinphosphorsaure dar. — 2. Aus derselben Folgę von 
Rkk. kann man m it groBer Wahrscheinliclikeit auf die Gleiclilieit der drei Funktionen 
der 7J3POj sehlieBen. W aren dieselben ungleicli, so miiBte die aus der Hyclrolyse 
von V. hervorgehende a-Glycerinphosphorsaure von der wohlbekannten Siiure ver- 
seliieden sein, da sieli der a-Glycerinrest in  beiden Fiillen an verscliiedenen Funktionen 
der HaPO.! befinden miiBte. F iir die Gleiehheit zweier Funktionen ist also der esperi- 
mentelle Beweis erbraeht, fiir den vollstiindigen Beweis ware die Unters. eines Triesters 
m it 3 verscliiedenen Radikalen erforderlieh. (C. r. d. l’Acad. des seiences 1 83 . 67 
bis 69.) L i n d e n b a u m .

Marcel Dubien, tlber einige neue Forlschriite in der Chemie der Organomagnesium- 
rerhindiingen. Uberblick iiber die in den letzten fiinf Jahren  veróffentlieliten wich- 
tigston Arbeiten auf .genanntem Gebiet. (Rev. gćn. des Sciences pures e t appl. 37. 
366—71.) L i n d e n b a u m .

C. Paal und Walter Poethke, Ober die lcatalytische Spaltung und Oxydalion der 
Ameisensaure. Vff. haben das Verh. der Ameisensaure u. ihrer Salze in wss. Lsg. bei 
Zimmertemp. m it u. olme Zusatz von iiberscłiussigem Alkali in Anwesenheit sehr 
geringer Palladiummengen stucliert. Das Pd wurde ais diinner tlberzug in Gelform auf 
Barium sulfat niedergeschlagen u. vor jedem Vers. reduziert (vgl. Ber. Dtsch. Cliem. 
Ges. 4 6 . 3070 [1914]). Um eine kataly t. Spaltung zu erreichen, wurde in  einer N- 
Atmosphiire gearbeitet; zur kataly t. Oxydation wurde Sauerstoff verwandt. — Durch 
2%-tiigige Einw. von 0,02 g P d  auf 0,23 g Ameisensaure in wss. Lsg. wurden 0,1995 g 
Siiure =  86,74°/0 in  C 02 u. H 2 gespalten. N atrium form iat lieB sich in ncutraler Lsg. 
zu 46,3%  kataly t. zersetzen, in Ggw. von freiem Alkali fand keine Zers. s ta tt. Bei 
Behandlung eines Gemisehes von 0,2269 g Ameisensaure u. 0,6875 g N atrium form iat 
in wss. Lsg. zerfiel die freie Siiure quantita tiv  u. auch ein Teil des Form iats. — Wenn 
man das P d  iii ciner Sauerstoff atmospliiire '21/„ Tage einwirken lieB, wurden naeli der 
Gleichung: 2CłI20 2 -j- 0» =  2CO, -j- 2H ;0  98,83% Ameisensaure oxydiert. Natrium- 
form iat in wss. Lsg. wurde zu 91,6%  zu N aH C 03 oxydiert, bei Zusatz von Natron- 
lauge verlief dio Oxydation sehr langsam u. unyollstiindig. Nach Verss. von A. ProB 
wurde auch Calciumformiat durch Pd, das auf Calciumcarbonat niedergeselilagen 
w orden war, oxyd iert, u . zwar quantita tiv . (Ber. D tsch. Chem. Ges. 5 9 . 1511—26. 
Leipzig, Univ.) WlNKELMANN.

Marcel Delepine, U ber ein verineintliches Isomeres des Methylenaminoacelonitrils. 
Methylenbisiminodiacetonitril. Nach JOHNSON u. R i n e h a r t  (Journ. Arneric. Chem. 
Soc. 4 6 . 76S; C. 1 9 2 4 . I. 2420) sollen die beiden aus N H 4CN u. CH»0 entstehenden
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Vcrbb. von FF. 129 u. 86° Isomcre von der Formel C„H12N8 sein. Sie unterscheiden 
sich wesentlieh dadurch, daB bei der alkal. Hydrolyse die Verb. 129° die Hiilfte, die 
andere 2/s ihres N  ais N H 3 verliert. E rteilt man dem trimeren Methylenaminoacetonitril 
(F. 129°) Formel I., so ist die Existenz eincs Isomeren nicht zu erklaren. Vf. verm utete

daher auf Grund frii-
N -C IL -C N  herer Unterss. iiber

-f^Ci iCH2 • die Wechselwrkg. zwi-
CN • CH2 • n L  ' J n  • CH, ■ CN • CH2< S !S tJ-s ■ p2 ,!i schen Aldehyden, N H 3CH2 K(Oii2 -bJN)2 u HCNj dafi .n  der

Verb. 86° das Methy-
lenbisiminodiacetonitril (II.) vorliegt. Dies h a t sich aus folgenden Grunden ais richtig 
erwiesen: 1. Die Analyse stim m t auf Cs,H10N6. 2. Formel II . entspricht dem Ergebnis 
der alkal. Hydrolyse (vgl. oben). 3. Alkoh. HC1 spaltet in D iathylm ethylal u. NH- 
(CHj-CN), HC1. 4. Dieses Hydrochlorid liefert m it CH20  wieder die Verb. 86°. 5. Ver- 
seifung m it Ba(OH)2, genaues Ausfallen m it H 2S 0 4 u. Fortkochen des CH20  ergibt 
Iminodiessigsauro, NH(CH2-C 02H)2. Synthet. wurde die Verb. 86° erhalten: 1 . Aus 
Iminodiacetonitril u. CH20  in 2-n. HC1 oder Essigsaure. 2. Aus I., HCN, CH20  u. 
einem Tropfen HC1 (Zimmertemp., 3—4 Tage). U nter dem EinfluB des HC1, welches 
unbedingt erforderlich ist, wird I. depolymerisiert zu CH2: N • CH2 • CN, dieses addiert 
HCN zu Iminodiacetonitril, welchcs sich sodann m it CH„0 kondensiert. (C. r. d. 1’Aead. 
des scienccs 183. 60—62.) L in d e n b a u m .

P. A. Levene und H. L. Haller, Die Umwandlung opłisch aldiver Milchsdure in  
das korrespondierende Propylenglykol. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 65. 49; C. 1926.
I. 51.) Durch Red. des l-Milchsaureesters m it Na-Amalgam wurde, wenn auch nur
in geringer Ausboute, l-Propylenglykol erhalten, identifizicrt durch sein Diuretlian- 
deriv., das rechts dreht, F . 136— 140°. (Vgl. auch naehst. Ref.) (Journ. Biol. Chem.
67. 329—32. New York, Rockefeller Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

P. A. Levene und A. Walti, Uber die Konfigurationsverwandtsc7iaft von fj-Oxy- 
butlersaure und Propylenglykol. W ahrend die Unterss. von L e v e n e  u. H a l l e r  (Journ . 
Biol. Chem. 65. 49; C. 1926. I. 53. u. yorst. Ref.) u. in tlbereinstim m ung dam it 
diejenigen von K a r r e r  u . K l a r e r  (H elv . chim. Acta 8 . 393; C. 1925. I I .  1268) 
gleiche Drehungsrichtung fiir die K onfigurationsrcrwandten beider Substanzen ergaben, 
sind A b d e r h a ld e n  u . E ic h w a L D  friiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 1312; C. 1918.
II. 800) durch eine andere Reaktionsfolge zu dem Schlusse gekommen, daB d-Propylen- 
glykol der l-^-Oxybuttersaure in der Konfiguration entspreche. Bei dieser Reaktions
folge ist in 2 Rkk. das a. C-Atom beteiligt, daher Waldensche Umkehrung móglich. 
Vff. wahlten. eine neue Umwandlungsfolge, bei der dieses Atom unbeteiligt bleibt, u.
erhielten ein dem friiheren entsprechendes Ergebnis, namlich l-Propyenglykol---- >-
l-Bromhydrin---- y  l-fi-OxybuUersdurenitril---- ->- l-fi-Oxybuttersaure. ZumBeweise, daB
das in 1 . Stufe erhaltene Bromhydrin wirklich, wie angenommen, l-Brom-2-Oxypropan 
ist, wurde die Substanz m it C r03 oxydiert, wobei Bromaceton erhalten wurde, wahrend
l-Oxy-2-brompropan Brompropionsdure liefert. Das Bromaceton wurde durch tJber- 
fiihrung in das Acetol identifiziert, aus dem das p-Nitrophenylhydrazon u. p-Nitro- 
phenylosazon hergestcllt wurden. — Um auch die friihere Annahme der Konfigurations- 
verwandtschaft zwisehen Propylenglykol u. l-Amino-2-oxypropan  zu erharten, wurde 
dieses auch aus dem opt.-akt. Propylenoxyd hergestellt, in das Glykol u. dieses in das 
Diphenylurethan yerwandelt; das letzte wurde m it ident. Eigenschaften auch direkt 
aus dem alsAusgangsmaterial benutztenl-Propylenglykol gewonnen; l-Propylenglykol-y
l-l-Brom-2-oxypropan---- y  d-P ropylenoxyd ---- y  l-l-Amino-2-oxypropan---- y  l-Pro-
pylenglykol---- y  d-Propylenglykoldiphenylurethan.

V e r s u e h s t e i l .  l-Propylenbromhydrin, C3H ,0B r, aus 1-Propylenglykol am 
besten durch Einleiten von trockenem H Br bei 0° u. folgendes Erhitzen im W asser-
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bade 1 Stde., Kp.reo 144°, K p .12 45°, [oc]d20 =  — 2,87°. —  Bromaceton, C3H5OBr, K p .12 
38— 45°. — Acetol. p-Nitrophenylhydrazon, CaHn 0 3N3, hellgclbe Tafclehen, F. 173°. 
p-Nitroplienylosazon, C]5H 140 4N8, dunkelrote Nadeln, Zers. 291° (293°). — l-f}-Oxy- 
butyronitril, C4II7ON, K p .12 99—100°, [a ]D20 =  —10,08° {in W.). — l-{l-Oxybuttersaure, 
[a]n2° =  —11,12° (in W.). — d-Propylenoxyd, [oc] d2° =  +11,57°. — l-l-Amino-2-oxy- 
propan. Chlorhydrat, C3H 0ON-HC1, Prismen, [a]D20 =  —33,5° (in W.). — l-Propylen- 
glylcol, K p.i2 85—91°, [<x]d20 =  —9,8° (ca. 10°/o in W.). — d-Propylenglykoldiphcnyl- 
urethan, C17H 180 .,jSt2, F. 143— 144°, M d 20 =  + 9 ,5 °  (in absol. A.); aus Garungs-l-pro- 
pylenglykol ([oc]d20 = — 15,37°) hergestellt, F. 146— 147°, [oc]d2° =  + 13 ,3° (in abaol.
A.). (Journ . Biol. Chem. 68 . 415— 24. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. f. med.
res.) S p i e g e l .

C. Contzen-Crowet, Ober die DarsteUung einiger Monoesler acydischer gesattigier 
Dicarbonsauren mit Hilfe des Azeotropismus. Fiir die D arst. genannter Ester benutzt 
Vf. das Verf. von WUYTS (Buli. Soc. Chim. Belgiąuc 33. 180; C. 1924. I I .  932), darin 
bestehend, daB daś bei der Veresterung der Saure m it dem Alkohol gebildete W. 
beseitigt wird entweder in Form  eines niedrig sd. azeotrop. binaren Gemisches Alkohol- 
W. oder eines gegebenenfalls noch tiefer oder auch holier sd. ternaren Gemisches, 
indem noch ein geeigneter KW -stoff oder eine Halogenverb. zugesotzt wird. Das zuerst 
eintretende Gleichgewicht zwischen Saure, saurem u. neutralem  Ester wird durch 
die Beseitigimg des W. fortwahrend verandert, u. es handelt sich darum, die giinstigsten 
Bedingungen fiir die B. des sauren Esters zu finden.

V e r s u c h e .  Oxalsauremonoathylesler. Um die bei den ublichen Verff. reichliche
B. von Ameisenester zu vermeiden, muB bei tieferer Temp. gearbeitet werden. Das W. 
wird m ittels des hetcrogenen ternaren Gemisches CC14 (86,3%)-A. (10,3%)-W. (3,4%), 
Kp; 61,8°, beseitigt. Ansatz: 90 g wasserfreie Oxalsaure, 100 g absol. A., 460 g CC14. 
Man dest. m it wirksamer Kolonne (weil Kp. des Gemisches CC14-A. 65,2°), bis eine 
18 g W. entsprechende Menge Gemisch ubergangen ist. Ruckstand scheidet beim 
Abkuhlen 20 g Oxalsaure aus u. g ibt bei vorsichtiger Yakuumdest. erst 40 g neutralen 
Ester, dann 55 g sauren Ester =  61% . E rsatz von CC14 durch Bzl. (tem ares Gemisch 
K p. 64,86°' erhóht die Ausbeute nicht, durch Toluol (ternares Gemisch Kp. 74,55°) 
um  einige °/0. Doch is t CC14 wegen hóherer D. vorzuziehen. Die Ausbeute erreichte 
ca. 70% , ais die Rk. nach Entfem ung von nur 15— 16 g W. unterbrochen wurde. 
Der saure Ester kann wegen Zers. n icht d irekt titrie r t werden u. wird daher zur Best. 
der Reinheit m it AlkaliiiberschuB verseift. E r erwies sich ais vóllig rein. K p .16 116,5°, 
K p .4 88°, D .204 1,2427, nD20 =  1,4236, 11., sehr zersetzlieh zu neutralem Ester u. Saure, 
selbst im  zugeschmolzenen Rohr, viseoser ais der neutrale Ester. E rs ta rrt in  fester C 02 
glasig. — Mono-n-propylester. Mit CC14 ca. 60%  Ausbeute. Ternares Gemisch Propyl- 
alkohol (11%)-CC14 (84%)-W . (5% ) besitzt Kp. 65,4°. Man arbeitet besser ohne CC14 
m it kleiner Kolonne. Binares Gemisch Propylalkohol-W. (28,31%) besitzt K p. 87,72°. 
A nsatz: 90 g Oxalsaure, 106 g Propylalkohol. Badtemp. 110— 120°. Entfem ung von 
17 g W. E rhalten: 18 g Oxalsaure, 29 g neutralen Ester, 78 g sauren Ester =  73,6%. 
U nter verm indertem  Druck bei tieferer Temp. nur 62%  Ausbeute. K p .13 118°, 
D .2°4 1,1661, Ud20 =  1,42 57, 11., noch zersetzlicher ais der Athylester. — Der Mono-n- 
butylester konnte n icht isoliert werden. Heterogenes binares Gemisch Butylalkohol-W. 
(37,8% ) besitzt K p. 92,25°. U nter at-D ruck m it Badtemp. 140° t r i t t  teilweise Zers. 
des sauren Esters zu Ameisenester ein. Diese wird unter vermindertem Druck m it 
Badtem p. ca. 100° zwar vermieden, aber die K pp. des neutralen u. sauren Esters 
liegen so nahe zusammen, daB das Gemisch innei'halb eines Grades ubergeht. Tiennung 
durch tTberfuhrung des sauren Esters in  das K-Salz gelang nicht. Beim Vers., den 
sauren E ster von den letzten Spuren A. im Vakuum zu befreien, t r a t  bereits Zers. 
zu neutralem  Ester u. Saure ein. Ganz ebenso verlief der Vers. m it n-Amylalkohol.

Bernsteinsduremonoathylester. Wie beim Oxalsauremonoathylester m it CCI4. Ver-
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esterung ohne K atalysator auBerst langsam. Ani besten mindestens 48Stdn. beiZimmer- 
tem p. stehcn lasscn, dann lańgsam dest. u. untcrbrechen, wenn die Menge des tem aren 
Gemisohes sichtlich zunimmt. Trennung vom neutralen Ester durch Dest. unter 3 mm. 
Ausbeute 59,5% . Besser setzt m an auf 1 g-Mol. Saure 0,1 g H 2S 0 4 zu. Man muB dann 
allerdings naohher m it Alkaliearbonat neutralisieren, neutrale Prodd. m it A. entfernen, 
m it HC1 ansauern, nach Sśittigung m it (NH4)2S 0 4 ausathem  usw. Ausbeute e t was 
geringer ais oben. Der saure Ester kann direkt titrie rt werden. Viscose, sehr sauer 
sehmeckende FI., K p .3 119°, E . 8°, D .204 1,1468, nD20=  1,4327, absol. Viscositat 
bei 20° =  28,745 X 10-5, 11. in W., A., A. — Mono-n-propylester. Mit CC14 u. H 2S 04 
wie Torst. Ausbeute nur 32% . Ohne CC14, m it kleiner Kolonne u. Badtemp. bis 150° 
Ausbeute 73% , unter yermindertem Druck m it Badtemp. 80—90° nur 39% . Sehr 
viscose FI., K p .3 126°, F . 15°, D .2°4 1,1071, nn2CI =  1,4343, d irekt titrierbar. H alt sieh 
auf Eis lange in  ubersehm. Zustand. — Mono-n-butylester. Wie vorst. ohne CC14. 
Ausbeute bis 80% , wenn man nach Entfernung von %  der bereehneten Menge W. 
unterbricht. U nter yermindertem Druck Ausbeute wieder hoehstens 30% . N im m t 
man nur die theoret. Menge Butylalkohol u. dest. wiederholt bis zur Entfernung der 
bereehneten Menge W., so erhalt m an 52%  Ausbeute. K p .3 136,5° (teilweise Zers.), 
F. 8,5° (leicht t)berschmelzung), D .204 l,0732, nc2° =  1,4360, wl. in W., sonst 1., 
titrierbar, yerschlossen lange haltbar. Zers. sich bei Dest. unter 12 mm in. neutralen 
Ester u. Saure. — Mono-n-amylester. Wie vorst., jedoch m it Spur H 2S 0 4. Badtemp. 
150—160°. Ausbeute bis 81% , jedoch Gemisch m it ncutralem  Ester, da die Kpp. 
fast zusammenfallen. Trennung wie oben durch Neutralisierung usw., letzte Spuren A. 
bei 125— 130° u. 3 mm entfernen. K p .3 147° (teilweise Zers.), E . 17,2° (leicht tlber- 
schmelzung), D .2°4 1,0460, nn2° =  1,4378, swl. in W., sonst 11., wenig haltbar.

Adipinsduremonoiitliylester. Wie bei den anderen A thylestern m it H 2S 0 4. Direkte 
Dest. móglich, jedoch Trennung yom neutralen Ester durch Neutralisieren besser. 
Ausbeute 59% . Kp. 285—287° (teilweise Zers.), K p .10 163°, sehr yiscos, E . 29,2°, dann 
sehr hygroskop., nn2° =  1,4388. — Mono-n-propylester. D arst. wie bei den anderen 
Propylestern m it H 2S 0 4. Mit CC14 nur 39% , ohne CC14, m it kleiner Kolonne u. B ad
temp. 140—150° 55% , m it groCerer Kolonne u. Badtemp. bis 190° 82%  Ausbeute. 
K p .4 146°, sehr yiscos, D .2°4 1,0574, no20 =  1,4401. — Mono-n-butylester. Wie yorst. 
Ausbeuten 43—78% . K p .4 155,5°, sehr yiscos, D .2°4 1,0377, nD20 =  1,4418. —  Malon- 
sauremonoathylester. Mit Spur H 2S 04. Trennung vom neutralen Ester durch Dest. 
selbst unter 3 mm unmoglich, da Zers. unter B. von Essigsaure u. Essigester ein tritt. 
Daher neutralisieren wie oben. Ausbeute bis 60% . Die a tli. Lsg. muB sehr scharf 
getrocknet werden. Nach mehrfacher Dest. K p .3 106,5°, K p .12 134,5°, F . — 13,2°, 
D .2°4 1,1886, no20 =  1,4283, relative Viscositat =  15,66, 11., auch in  W. Zers. sich 
langsam zu Essigester. — Mono-n-propylester. W ie yorst. m it oder ohne CC14. Aus
beute bis 63% . Nach dreimaliger Dest. K p .3 118,5°, D .2°4 1,1326, nu20 =  1,4301, 
absol. V iscosita t=  16,230x 10-s , 1., auch in  W. Zers. sich bald zu Essigsaurepropylester.
— Mono-n-butylester. W ie yorst. Man kann m it der theoret. Menge Alkohol arbeiten, 
indem man wiederholt dest. Mit CC14 Ausbeute 57, ohne CC14 68% . K p .3 132°,
D .2°4 1,0932, no20 =  1,4328. — Der saure n-Amylester wurde bisher n ieht rein erhalten.

Auch die entsprechenden neutralen E ster wurden rein dargestellt. — Ozalsaure- 
diathylester, K p ..60 185,9— 186°, D .2°4 1,0792, nD20 =  1,4100, absol. Viscositat bei 20° =  
2,01 X 10-5. —  Di-n-propylester, K p .7<,0 213,9°, K p .13 104°, F . — 51,8°, D .2°4 1,0172, 
nc2° =  1,4163. — Di-n-bulylcster, K p..co 245,5°, F . — 29,5°, D .2°4 0,9855, nD2° =  1,4232.
— Bernsteinsaurediathylester, K p.;eo 217,3°, F. — 20,5°, D .204 1,0406, no20 =  1,4201, 
absol. Viscositat bei 20° =  2,77 X 10"5. — Di-n-propylester, K p .700 248°, F . — 10,4°,
D .2°4 1,0011, nD20=  1,4252. — Di-n-butylester, K p . ,00 274,5°, K p .18 150,5°, K p .4 108°,
D .2°4 0,9760, n D2° =  1,4298. — Di-n-amylester, K p .16 171,5°, K p .3 146°, F . — 9°,
D.2°4 0,9613, nD20=  1,4355. — Adipinsauredi-n-propylesler, K p .16 155°, F . — 20°,
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D.2°, 0,9790, n D* ° =  1,4314. — Di-n-butylester, Kp.„ 145°, F . —37,5°, D .204 0,9652, 
no20 =  1,4369. — Malonsaurediathylester, K p .700 198,4— 198,5°, K p.lg 92°, D .2°4 1,0554, 
nn20 =  1,4142, absol. Viscositiit bei 20° =  2,12 X 10-s . — Di-n-propylesler, K p .T60 229,2°,
D .204 1,0088, nn20 =  1,4206, absol. Viscositat bei 20° =  2,80 X 10“5. — Di-n-butyl
ester, K p.18140°, D .2°4 0,9810, nD20 =  1,4262.

E in Vergleich der sauren u. neutralen Ester ergibt kurz folgendes: Die sauren 
Ester sind viel weniger stabil; die Stabilitiit wiichst von der Oxalsaure auf war ts. — 
Die sauren Ester sd. hoher, aber die Differenz vermindert sich m it steigendem Alkyl. — 
Die sauren Ester sind dichter; dic Differenz fallt von der Oxalsaure aufwarts. Im 
gleichen Sinne vermindern sich dic D.D. beider Ester. — Die sauren Ester brechen 
etarker; boi beiden Estern waehst dic Brechung von der Oxalsaure aufwarts u. mit 
steigendem Alkyl, u. zwar schncllcr bei den neutralen Estern. Die Dispersion ver- 
mindert sich m it steigendem Mol. der Saure. Die Mol.-Refraktionen weisen nur bei 
den Oxalsiiureestcrn eine kleine Exaltation auf, offenbar infolge der IConjugation 
0 : C - C : 0 .  —  Die sauren Ester sind bedeutend viscoser. Die Viscositat waehst bei 
beiden Estern von der Oxalsiiure aufwarts u. m it steigendem Alkyl, aber bei den sauren 
viel stiirker. — SchlicBlich crortert Vf. den VeresterungsprozeB u. kommt zu dem 
Ergebnis, daB die B. von saurem u. neutralem Ester zwei voneinander unabhilngige 
Rkk. darstellen. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 35. 165—98. Brussel, Univ.) L b .

H . Kiliani, N ew s aus der Zucker-Chcrnie. V II. Mitt. (VI. vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58 . 2344; C. 1 9 2 6 . I. 1137.) Darst. von d-Glucuronmure-(lactori). 1  Teil Menthol- 
glucuronsiiure in  10 Teilen 50°/oig. A. wird m it soviel konz. HC1 versetzt, daB die 
Mischung 2°/o HC1 betragt u. 7 Stdn. auf 75— 80° erwarmt. Die farblose FI. wird m it
1,5 Vol. W. verdim nt, vom Menthol filtriort, m it Ag2C 03 von HC1 befreit, bei 35° zum 
dunnen Sirup eingeengt, m it A. ausgeschuttelt u. zum Sirup eingedickt, der auf An- 
impfen m it Glucuronsiiurelaeton sofort krystallisiert. Aus 85%ig. A. derbe K rusten 
vom F. 172°. —  Darst. von l-Mcinnonsdure u. l-Gluconsaure. Das bei der Kondensation 
der 1-Arabinose m it HCN anfallende Gemiseh der beiden Hexonsauren laBt sich vor- 
teilhaft in der Weise trennen, daB m an nach Abscheidung des Mannonsaurelactons die
1-GluconsiiUie ais Ba-Salz aus 50°/oig. A. krystallisieren laBt. Die Krystallisation ge- 
lingt dagegen nicht, wenn man das Ilk.-Prod. direkt in die Ba-Salze verwandelt. — 
Dic Darst. von l-Oxygluconsaure ( =  5-Keto-l-gluconsdure) erfolgt in der gleichen Weise, 
wie die der d-Form. Das Ca-Salz wird aus 80 Teilen sd. W. m it A. in mkr. derben Tafeln 
gefiillt u. en thalt 3H 20 . [a]d der freien Saure = + 1 4 ,6 ° .  — Zur Reinigimg groBer 
Mengen von d-galaktonsaurem Cd eignet sich nicht das Umlosen aus W. Folgende 
Arbeitsweise lia t sich gu t bewiihrt. Das lufttrockne Salz wird m it der gleichen Menge 
W. ubergossen u. un ter Ruhren m it einer gerade zur Lsg. ausreichenden Menge HC1 
vcrsetzt. Die Wiederabscheidung erfolgt durch Zusatz von Na-Ac e ta t (entsprechend 
der Menge HC1) in 1,2 Teilen lauwarmen W. Nach 18— 24 Stdn. reichliche Abscheidung 
mkr. derber Sftulen u. Tafeln. Aus der Mutterlauge durch Neutralisation der Essig- 
Biiure zu 2/ , m it NaOH (1:4)  erneute K rystallisation u. aus den M utterlaugen davon 
durch volligc Neutralisation cino 3. Krystallisation. Ausbcute fast quantitativ . Das 
Salz sclicidet sich un ter diesen Bodingungen m it 5H20  ab, wahrend es aus h. W. ohne 
Krystallwasser, beim Eindunsten der verd. Lsg. m it 1H20  krystallisiert. — Die Darst. 
vori d-Galaktonsdure u. d-Glitconsaurc aus Milchzucker wird derart abgeandert, daB 
zur Hydrolyse s ta t t  H aS 0 4 der anfangs entstandene H B r yerwendet wird. —  Labilitat 
der ,,Metazuckersaure“ ( =  l-Mannozuchersaure). Die Nachprufung friilierer Angaben 
fiihrte zur Bestiitigung der Tatsache, daB das aus dem Diamid gewonnene K-Salz 
(lioser Silurc Fehlingscho Lsg. n icht reduziert, wahrend das d irekt aus dem Doppellacton 
boroitoto K-Salz starkes Red.-Verm6gen aufweist. Auch durch d ie Drehung unter- 
Hoheiden sich dio beidon Praparate . Das aus dem Doppellacton bereitete Salz zeigt 
[a]n - —7,42°, dus aus dem Diamid gewonnene [a]D == +15,58°. N ur die eine Be-
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obaclitung weicht von den friiheren ab, daB namlich das aus dem Diamid bereitcte 
IC-Salz nicht krystallisiert crhalten werden konnte, jedenfalls nicht, wenn man die 
Lsg. langere Zeit (ca. 1 Stde.) gekocht hat. Bei der B. des K-Salzes aus dem Doppel- 
Iacton ist zu bemerken, daB der eine Lactonring rasch, der andere dagegen sehr langsam 
gel. wird. Die auf beiden Wegen berciteten Lsgg. des IC-Salzes gaben das gleiche Zn- 
u. Ca-Salz, jedoch die vom Diamid stammenden in weit groBerer, fast quantitativer 
Ausbeute. Die aus dem Doppellacton gewonnene Lsg. des K-Salzes gab m it Cd(N03)2 
einen voluminosen Nd., der sich in 3 Tagen nur unvollstandig in  kuglige Kórner um- 
gewandelt hatte , wahrend im andern Fallo eino diclce Gallerte entsteht, die sich in 
wenigen Minuten in  ein strukturloses Pulver yerwandelt hat. Das aus dom Ca-Salz 
regenerierte Doppellacton verhalt sieh genau wie das ursprungliche Ausgangsmaterial. — 
Auf Grund dieser Beobachtungen halt Vf. die friihere Vermutung fur unzutreffend, 
daB das Laeton cin Gemiseh verschiedener Substanzen darstellt. — Beim Erhitzen 
des Doppellacton m it W. beginnt eine langsame Zers. desselben, die zuniiehst zur B. 
groBer Mengen dunkelgefarbter Prodd. fiihrt, die jedoch bei andauem dem  Erhitzen 
(ca. 20 Stdn.) wieder abnehmen. Dafiir steigt die Menge der friiher erwahnten, in  A. 1., 
krystaUlisierten Siiure, die je tz t ais Brenzschleimsaure identifiziert werden konnte. 
Die H auptprodd. des Zerfalls śind jedoch W. u. C 02. — SchlieBlich te ilt Vf. noch mit, 
daB ihm je tz t aueh die Darst. des d-Gluconsaureliydrazids aus sirupóser Gluconsaure 
gegliickt ist. Aus W. m it der gleichen Menge 95°/0ig. A. nach Animpfen kurze Saulchen, 
vielfach dunn-tafelformig vom F. 143°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 1469—77. Frei- 
burg i. B., Univ.) O h l e .

S. Keimatsu und S. Sugasawa, Synthese der Glutaminsaure. I. d,l-Qlutamin- 
siiure aus Acrolein. Acrolein wird m it HCl-Gas in  absol. A. in ^-Chlorpropionaldehyd- 
acetal, CHaCl • CH, • CH(OC2H 5)2, dieses m it ICCN - f  K J  in wss. A. in /?-Cyanpropion- 
aldehydacetal iibergefuhrt. Darauf Verseifung m it alkoh. KOH  zu y-D iathoxybutter- 
saure, C02H -C H 2-CH2-CH(0C2H 5)2 u. Umwandlung dieser m it verd. H 2S 0 4 in Bern- 
steinsaurehalbaldehyd, dessen Cyanhydrin in y-Cyan-y-aminobuttersaure', C 021I • CH, • 
CH2-CH(NH2)-CN, ubergefiihrt ^vird. Letztere liefert m it konz. HC1 d,l-Qlutamin$aure, 
C02H -CH ,-CH 2-CH(NH2)-C 02H. Dereń Hydrochlorid, aus W., F. 192— 193° (Zers.). 
(Journ. Pharm. Śoc. Japan  1 9 2 6 . No. 531. 33—34.) L in d e n b a u m .

Emile Voto5ek und F. Valentin, Uber den optischen Anłipoden der itałiirlicken 
Rhamnose. Diesem Zucker war Y o t o Ć e k  schon vor liingerer Zeit (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 44 . 819 [1911]) begegnet, ha tte  ihn damals jedoch nicht in reiner Form  isoliert. 
Diese Arbeit haben Vff. je tz t nachgeholt. Isorhodeose wird m ittels Bromwasser zur 
Isorhodeonsiiure oxydiert u. diese nach dem Pyridinverf. epimerisiert. Das erhaltene 
d-Rlmnnonsaurdacton, der opt. Antipode des gewohnliehen Rhamnonsiiurelactons, 

bildet glanzende Nadeln, [a]D18 =  —40,9° in 10°/oig. Lsg. -Red. 
desselben m it Na-Amalgam liefert einen Zuckersirup, der nach 
Im pfcn m it aus einer Probc gewonnenen ICrystallen nach einigen 
Wochen krystallisiert. Die so erhaltene d-Rhamnose (nebenst.) be- 
sitzt — bis auf die entgegengesetzte Drehung — alle Eigenschaften 
der naturlichen Rhamnose. Langsames Verdunsten der Lsg. liefert 
schone K rystalle m it 1H20 , [a ]D 16,6 =  —8,25° in 10%'g- Lsg- Bei 
der Dest. m it 12°/0ig- HC1 en tsteht reichlich Methylfurfurol. Von 
D eriw . wurden dargestellt: p-Brotnphenylhydrazon, F . 167°, u.
p-Bromphenylosazon, F . 222—223°. (C. r. d. 1’Acad. des sciencea

L i n d e n b a u m .

James ColqvLhoun Irvine und Andrew Forrester Skinner, Das Verliałten 
der Diaceton-mannose bei der Hethylierung. Um nachzuweisen, daB in der Diaceton- 
mannoae die reduzierende Gruppe frei ist, behandeln sie Vff. m it 0,1%  methylalkoh. HC1

V III. 2. 74

CHO 
O H - Ć - H  
O H - Ó - H  

H—6 —OH 
H - C —OH 

ÓH3

183. 62—64.)
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bei Zimraertemp. Die Kondensation verlauft ziemlich schnell u. fiihrt zu einem Di- 
aceton-y-methylmannosid, dag m it derselbcn Leięhtigkeit hydrolysiert wird wie y-Methyl- 
mannosid selbst. — Mit Phenylhydrazin gibfc Diacetonmannose ein sirupóses Prod., 
m it A nilin  ein krystallisiertes Anilid, das in alkoh. Lsg. starkę M utarotation zeigt. 
W ahrcnd bei der Umsetzung von Diacetonmannose m it Anilin die Re.chtsdrehung 
zunimmt, dreht die friseh bereitete Lsg. des fertig gebildeten Anilids stark  links. Bei 
der Darst. des Mannoseanilids begegneten Vff. einer ahnliehen Anomalie. — In  trocknem 
Aceton zoigt Diacetonmannose k e i n e M utarotation. Sie wird jedoch durch Zusatz 
einer Spur 1/50-n. NaOH ausgelost. — Im  Acetylentetrachlorid zeigt Diacetonmannose 
eine rasch ablaufende M utarotation. Moglicherweise wird sie in diesem Falle nocli 
durch andere Vorgiinge ais durch eine bloBe Vertausclxung von H  u. OH am C-Atom 1. 
bedingt. — In  alkoh. Lsg. bleibt die M utarotation aus. Auch auf Zusatz von Alkali 
t r i t t  sie kaum mcrklich in Erscheinung. Wahrscheinlich verlauft sie hier so schnell, 
daB sie sich der Wahrnchmung entzieht. —  Die M utarotation in  wss. Lsg. deutet auf 
den Ablauf von mindestens 2 Rkk. liin. Die anfangliche Rechtsdreliung fallt ziemlich 
schnell zu negativcn W erten ab u. steigt dann wieder ins positive Gebiet an. Der Gleicli- 
gewichtswert liegt nahe bei 0°. Aus der Gleichgewichtslsg. wird die Diacetonmannose 
vollstitnclig wieder zuriickgewonnen. Durch steigenden Zusatz von W. zu der alkoh. 
Lsg. der Diacetonmannose wird ihre [oc]d bis zu 0° herabgedruckt. Vff. sclilieBen daraus, 
daB die Konst. dieses Aeetonzuekers komplizierter ist ais allgemein angenommen wird, 
halton aber ais den zur Zeit besten Ausdruck dafiir Formel I.

V e r  s u c li e. Opt. Eigenschaften der Diaceton-d-mannose. [a ]:)11 =  + 38 ,4° 
(Aceton, c =  1,016). Das P raparat war bei 12 0 °/0,2 mm durch Sublimation gereinigt

worden. Bei einem nicht sublimicrten P raparat
betrug [a]i>14 =  -)-27,9---- >- 26,8° (Aceton, e =
1,559; Endw ert nach 30 Stdn.). Nach Zusatz 
einer Spur NaOH fiel die Drehung in 6 Stdn. auf 
don konstauten Endwert -{-16,9°. Das aus dieser 
Lsg. zuriickgewonnene schmolz bei 123°. — Ein 
dreimal umkrystallisiertes u. bei 80°/15 mm ge: 
tToeknetes P raparat zeigte in  Acetylentetrachlorid 
[a ]16Hggelb =  + 26 ,2° (c-1,98), ein sublimiertes
[ą ]Du  =  + 3 1 ,5 ° ---- ->- 9,8° (e =  0,509; Endwert

nach 55 Min.). — [a]D10 =  + 15 ,9° (A.; c =  2,574). Nach Zusatz einer Spur NaOH
fallt die Drehung in 48 Skin. auf +13,6°. — In  W. [<x]d18 =  + 1 1 ,9 ° ------>------ 5,6° (nach
1 S td e .)---- + 1 ,1 °  (nach 45 Stdn.) bei c =  0,4455. — In  50%ig. A. betragt die nach
3 Tagen erroichte Enddrehung + 8 ,5°, in 25%ig- -A. betragt [<x]d =  + 0 ,5 °  u. fallt in
2 Stdn. auf 0°. (Vgl. dazu auch F r e u d e n b e r g  u. W o l f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 8 . 
300; C. 1 9 2 5 . I. 1396.) — Die Rk. der Diacetonmannose m it Phenylhydrazin in absol.
A. w urde polarim etr. verfolgt. [oc] d12 =  -j-18,0°---- >- + 4 ,2 ° ---- ->— (—15,5° (Minimum
nach 6 Tagen; Endw ert nach 28 Tagen). Das Rk.-Prod. blieb sirupos. — U nter ganz 
ahnliehen Erscheinungen vcrliiuft die Kondensation m it Anilin bei einem OberschuB
von 4 Moll. der Best. [a]D =  + 1 6 ,5 ° ---- > -+ 16 ,6° (nach 1 T a g )---- >- —)—63,1° (nach
17 Tagen). Alsdann beginnt die Abscheidung des Anilids der Diacetonmannose, C ^H ^- 
0 5N, aus PAe. Nadelbuschel vom F. 114°, [a]n =  --1 1 8 ,3 °---- ->- + 8 3 °  (abs. A.; End
w ert nach 12 Tagen.) — Eine 3% ig.Lsg. von Diacetonmannose in 0 ,l% ig . methylalkoh.
HC1 zeigte bei 17° folgenden Anstieg der Drehung: [a]D =  + 1 3 ,6 ° ---- >- 21,7° nach
48 Stdn. Bei der ublichcn Aufarbeitung wurde ein Sirup vom K p .0>3_ 0i7 115—125° 
erlialten, bestehend aus 64°/0 Diacełon-meihyl-mannosid u. 36%  Ausgangsmaterial. 
Verlangert man die Einwii-kimgsdauer, bis die gesamte Diacetonmannose verschwimden 
ist, so erliiilt man in derH auptsache y-MetJi ylmannosid ais Sirup, der allmahlich k rystal- 
lisiert. (Journ. Chem. Soe. London 1926. 1089—97. St. Andrews, Univ.) O h le .

CHOH 
O—CH ^(cn3)„c< i o

j  v O—c i i

HC------------1
H Ó - O )
ILC-O/ 82
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H. v. Euler und Edvard Brunius, Aminoderivate von Zuckerarłen. (Vgl. E u l e r  
u. J o s e p h s o n , S. 188.) In  Fortsetzung ihrer Studien iiber die Bk. der Monosen m it 
Aminosiiuren untersuchen Vff. die Abhangigkeit des Gleichgewichtes: Glueose -j- Na- 
Glykokollat Na-Glykokollatglucosid -f- H 20  in wss. Lsg. von der [H '] mittels der

kryoskop. Methode. Die Gleichgewichtskonstante K  =  g a ^

erwies sich in hohem Mafie abhangig vom Ph der Lsg., derart, dafi K  m it waehsendem 
Ph stark ansteigt. Bei pn =  8,1 betragt K  = ' 0,24, die umgesetzte Glucosemenge 11,8%> 
die entspreohenden Zahlen sind fiir pn  =  9,2, K  —  1,56 u. 42,5%, fiir pn =  10,5, K  =  
7,76 u. 74,5°/0. Bei Ph =  11 diirfte die Bindung der Glueose an Glykokoll so gut wio 
yollstandig sein. Daraus geht die physiolog. interessante Folgerung hervor, dafi bei 
der A lkalitat des Blutes die Rk. zwisclien Glueose u. Aminosiiuren in merkhehem 
Umfange stattfinden kann. Die Tatsacke, dafi der Gebalt des Blutes an Aminosaure 
mit dem Blutzuckerspiegel variiert, wird daher zu dieser Rk. in Beziehung gesetzt. 
(Ber. Dtscli. Chem. Ges. 5 9 . 1581— 85. Stockholm, Uniy.) O h le .

Alfred Georg und Ame Pictet, Uber die Isomaltose. (Vgl. Helv. chim. Acta 8. 
948; C. 1 9 2 6 . I. 2193.) Bei der Hydrolyse des Dilavoglucosans sind Yff. einem redu- 
zierenden Disaccharid begegnet, das sie fiir ident. halten m it Isomaltose. U nter diesem 
Namen sind in der L iteratur zahlreiehe P raparate besclirieben worden, die sicher mit- 
einander n icht ident. sind. Vff. haben diese Frage eingehend gepriift u. unterscheiden
3 yerschiedene Substanzen. 1. Die aus Glueose unter dem Einflufi von Sauren ent- 
stehende Isomaltose von F is c h e r ,  O st, S c i i e ib le r  u . M it te lm e ie r .  Die einzelnen 
Praparate imterscheiden sich nur durch die beigemischten Nebenprodd. 2. Die neben 
Maltose durch Einw. von Maltase auf konz. Glueoselsgg. entstehende Beverlose yon 
C r o f t  H i l l .  3. Die durch schonende Hydrolyse yon Starkę, Glykogen u. den von 
ihnen abgeleiteten Dextrinen neben Maltose entstehende Dextrinose. Mit dieser Dex- 
trinose scheinen auch die aus Bier, Malz, Honig, aus der Leber, den Muskeln u. dem 
Blut-isolierten u. ais Isomaltose angesprochenen Disaecharide ident. zu sein. —  Die 
Isomaltose ist amorph, schmeckt nur schwach siifi, zeigt [ix]d =  +98 ,4°. Red.-Ver- 
mogen 42,5 (Glueose =  100). Osazon, F . 160°, [« .]d= 23 ,1°. — Die Revertose ist 
krystallin., schmeckt siifi, zeigt [<x]d = + 9 1 ,5 ° .  Red.-Vermogen 69 (Glueose =  100). 
Osazon, F. 174°, [oc]d =  ca. 0°. — Die Dextrinose ist amorph, schmeckt sehr sufi, zeigt 
M d  =  +141°. Red.-Vermogen 49—52 (Glueose =  100). Osazon, F . 153°, [oc]d =  
+ 55° t?). — Die Auffassung von B e r l i n  (Joum . Americ. Chem. Soc. 4 8 . 1107;
C. 19 2 6 . I. 3397), dafi die Isomaltose m it der Gentiobiose ident. ist, lehnen Yff. ab, da 
sie offenbar nur ein Nebenprod. bei der Selbstkondensation der Glueose darstellt.

Zur Darst. der Isomaltose wurden 100 g Glueose m it 400 g HC1 (D. 1,20) 3 Tago 
bei 0° aufbewahrt, m it PbC 03, dann m it Ag2C 03 entchlort. Die unumgesetzte Glueose 
wird mit Hefe yergoren u. die auf 100 cem eingeengte FI., m it 95%ig. A., absol. A. u. 
A. fraktioniert gefiillt. Es wurden 6 Fraktionen yon insgesamt 46 g crhalten. Die 
ersten, braungefarbten Fraktionen werden durch Behandlung m it sd. 80%ig. A. ge- 
reinigt, in dem sich die Isomaltose leicht lost. [a]D =  + 102°. Red.-Vermógen 30—31. 
Die letzten farblosen Fraktionen wurden durch Umfallen aus CH3OH m it A. gereinigt, 
[oc]d — 97—99°. Red.-Vermdgen 33—40. Die ersten Fraktionen enthalten noch ein 
Deztrin von hoherer Drehung u. geringerem Red.-Vermógen ais Isomaltose. Allen 
Fraktionen haften noch geringe Mengen Gentiobiose an. Die weitere Reinigung er- 
folgte iiber das Acetat. Die so gewonnene Isomaltose ist ein amorphes, liygroskop. 
Pulver, das bei 130° zu sintern anfiingt, bei 145° zusammenschmilzt u. sich gegen 170° 
unter Schaumen zers. Beim Eindunsten der wss. Lsg. im Vakuum iiber CaCl2 orhii.lt 
man eine opake, sprode M., dereń Zus. der Formel C12H 210 n - 1/ 2H20  entspricht. Das 
l/2H20  wird bei 100° abgegeben. Sie ist sil. in W. 100 ecm CH3OH losen bei 20° 6 g, 
100 ccm sd. absol. A. ca. 0,5 g; 100 ccm Eg. losen bei 100° 3,5 g, bei 20° 2 g; 1. in Pyridin,

74*
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fast unl. in Acoton u. A. — Osazon, C2.1H 32O0N4, aus W. oder Essigester, F . 160°. [ a ] D 21 =  
+23 ,0° (abs. A .; c =  1,22) [o.]d23 =  + 23,1° (CH3OH; c =  1,17). Sie wird von neutraler 
KMnO.j-Lsg. vicl sohneller oxydierfc ais Glucose oder Maltose. — Die von O. VON F r ie d -  
RICHS (Arkiv for Kem. Min. och Geol. 5. Nr. 4; C. 1 9 1 4 .1. 763) beobachtete Drehungs- 
zunahme von Lsgg. der Isomaltose in  Ggw. von Emulsin  wird von Vff. bestatigt. Sie 
is t aber nicht auf eine Umlagerung in Maltose zuruckzufuhren. Es konnten nur die 
Osazone der Glucose u. Isomaltose isoliert werden. — Bei der Acetylierung der rohen 
Isomaltose m it Acetanhydrid u. Na-Aeetat entstehen 3 Prodd.: 1. eine amorpho Sub- 
stanz vom F.115—123°, 2.Octacetylisomaltose, vorwiegend als/3-Forin,gleichfalls amorph, 
F. 72—77° u. 3. Octacetylgentiobiose. Nach Abtrennung der gefarbten Verunreinigungen 
durch Fiillen der atlier. Lsg. des Rk.-Prod. m it PAe. trenn t man die 3 Stoffe drach 
Bokandlung m it A. Die so gewonnene Octacetylisomaltose, C28H 38Ow, bildet ein weiBes 
amorphes Pulver, 11. in Bzl., Eg., Aceton, A., zl. inA., unl. inW . u.PAe. [a]r>20= + 9 3 ,7 0 
(c =  4,774). Durch Kochcn einer Lsg. in Acetanhydrid m it ZnCl2 steigt die Drehung 
infolge Umwandlung in  die a-Form . Das Prod. ist gleichfalls amorph. [<x]d18 =  +115,5° 
(e =  4,224). Die Verseifung der Acetate erfolgte m it Barytwasser. Der UberschuB 
au Ba(OH )2 wurde m it C 02 gefallt, abfiltriert u. zur Best. der Acetylgruppen m it HC1 
titriert. Die Lsg. wird im Vakuum eingedampft, Ruclcstand m it sd. CH30 H  gel. u. 
m it C 02 behandelt. Das Ba-Acetat geht dabei iiber in BaC03 u. Methyl-Acetat. Die 
filtrierto FI. liefert beim Eindampfen die gereinigte, oben beschriebene Isomaltose. — 
Das boi der Acetylierung der rohen Isomaltose erhaltene 1. Pród. erwies sich nach 
weitorer Reinigung m it A. ais das Acetat eines Hexaghicosans. [oc]d20 =  +112,4° (Bzl.; 
c =  2,028) Mol.-Gew. in  Bzl. 1749 ber. 1729. Die M uttersubstanz dieses Acetats konnte 
auch aus den ersten Fraktionen der rohen Isomaltose durch weitere fraktionierte Fallung 
m it A. abgetrennt werden. Sie erwies sich jedoch ais ein Trihexosan. [ajo25 =  +108,0° 
(W .; c =  3,045). Red.-Vermogen 15,6 (Glucose =  100) Mol.-Gew. in  W. 487; ber. 
486. Vff. halten dieses Trihexosan fur ident. m it dem Olucosin von G r im a u x  u . L e -  
FŹVRE (C. r. d. 1’Acad. des scienees 1 0 3 . 146 [1886]) u. von K l a t t  ( L ie b ig s  Ann. 3 2 9 .  
360 [1903]), — Was die Ausbeuten anbelangt, so baben Vff. aus 100 g Glucose 36 g

O
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O HC- 0  • CH • CIIOH ■ CIIOH ■ CHOH • CH • CH4OH O

HCOH 
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Isomaltose, 9 g Ti'ihexosan u. 1 g Gentiobiose erhalten. — B. der Isomaltose durch 
Hydrolyse des Dildvoglucosans. Diliivoglucosan wird m it etwas mehr ais der gleichen 
Menge HC1 (D. 1,2) 2 Tage bei Zimmertemp. aufbewahrt u. der Ansatz wie bei der 
D arst. der Isomaltose aufgearbeitet. Es resultiert ein fast weiBes, hygroskop. Pulver, 
das nooh Glucose, Di- u. Tctralavoglucosan enthalt. Die Hexose wird m it Hefe ver-
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goren, die Isomaltose m it CH3OII extrahiort u. ais Osazon identifiziert. — Um dem 
Einwand zu begegnen, daB die Isomaltose n icht d irekt aus dem Dilavoglucosan, sondom 
erst nach Spaltung desselben in Glucose, entstanden ist, liaben Vff. das Diliivoglucosan 
m it Acetylbromid u. Eg. 3 Tage bei Zimmertemp. bekandelt. Es resultiert ein amorphes 
Pulyer vom E. 55— 58°, dessen Br-Gehalt zwischen dem der Acetobromisomaltose u. 
Acetobromglucose liegt. Bei der Verseifung dieses Gemischs m it Barytwasser entstand 
viel Glucose u. Isomaltose getrennt u. identifiziert ais Osazone. Vff. sind daher der 
Ansicht, daB die Isomaltose durch direkte, partielle Hydrolyse des Dilavoglucosans 
gebildet -wird, dieses also ais Anhydrid der Isomaltose zu betrachten ist. Auf Grund 
dieser Bildungsweise kommen fiir die Isomaltose die Forineln II u. IV in Betrackt, 
entspreekend den Formeln I u. III fiir das Dilayoglucosan. (Helv. ekim. Acta 9. 612— 25. 
Genf, Univ.) Oh l e .

P. Karrer und M. Tschan, Glucoside. X II . Abbau von f3-Methylcellobiosid in  
fi-Methylglucosid. (XI. vgl. Helv. ckim. Acta 5. 864; C. 1923. I. 582.) Es ist Vff. ge- 
lungen, m it Hilfe des aus dcm Magen-Darmkanal der Weinbergschnecke stammenden 
Fermentgemischs aus fi-Methylcdlobiosid fi-Methylglucosid zu gewinnen u. somit die 
ster. Zusammengeliorigkeit der beiden Methyllactolide auf direktem Wege zu beweiscn. 
(Helv. chim. Acta 9. 680—81. Ziirich, Univ.) Oh l e .

W. Gluud, K. Keller und W. Klempt, Die rationelle Darstellung von tuaflriger 
Bhodanwassersloffsaure. D a die bekannten Verff. zur H erst. wss. Rhodanwasserstoff- 
saure in grófleren Mengen unzweckmaBig sind, wurde eine neue D arst. ausgearbeitet: 
In  einen Claisenkolben, der m it 2 Tropftrichtern versehen ist u. dessen Destillationsrohr 
durch einen Kuhler m it einer eisgekuhlten Saugflascho verbunden ist, werden 10 ccm 
HaO, 40 g Ammoniumsulfat u. 30 g H 2S 0 4 eingefullt; dann wird bei einem Druck 
von 20—30 mm Hg auf 60° erwarmt. Sobald die ersten Tropfen iiberdest., laBt man 
aus den Tropftrichtern verd. H 2SO,, (100 g 96%ig. Siiure m it W. auf 120 ccm auf- 
gefullt) u. 300 ccm 25°/0ig. Ammonrhodanidlsg. zutropfen. Man beendet die Dest., 
wenn etwa 300 ccm D estillat aufgefangen sind u. erhalt 18—20%ig. Rhodanwasser- 
stoffsaure m it einer Ausbeute von 96— 100% der Theorie. Die in der L itera tur ge- 
machten Angaben iiber die H altbarkeit wss. Rhodanwasserstoffsauren konnten be- 
statigt werden: eine 5% ig. Lsg. war nach 26 Tagen nocli nahezu unyerandert. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 59. 1384—86. Dortm und-Eving, Lab. d. Ges. f. Kohlentechn.) W in .

H. N. Stephens, Oxydalionen in  der Benzolreihe m it gasformigem Sauerstoff. I. Oxy- 
dation von Methylbenzolen. Durch die trockenen Methylbenzole wurde bei etwa 100° 
gasfórmiger O geleitet. Die Oxydationen erfolgten im diffusen L icht u. ais H auptprod. 
konnte in allen Fiillen ein Aldehyd nachgewiesen werden. Daneben enstand die ent- 
sprechende Saure in  kleineren Mengen u. rotbraune schmierige Prodd. oder feste Harze, 
dio ikr Erscheinen verm utlich Aldehydkondensationen verdanken. Dio Oxydations- 
fahigkeit steigt m it wacksender Zakl der M etkylgruppen im Koklenwasserstoff an. 
Tóluol wird bei 100° nur schwach angegriffen, Durol hingegen verhaltnismaBig rasch 
oxydiert. In  keinem Falle t r a t  mehr ais eine Methylgruppe in  Rk. Ggw. von W. ver- 
mindert die Rk.-Gesckwindigkeit oder verkindert die Oxydation vollstandig.

V e r s u c k e .  Toluol gab beim Durckleiten von O bei 100° wiikrend 48 Tage 
nur Spuren eines Prod., das Tollens Reagcns reduziert. Saure konnte n icht nach
gewiesen werden. — m-Xylol. 90 g gaben in 30 Tagen 1,9 g Tóluylaldehyd u. 0,98 g 
Toluylsaure vom F. 110—110,5°. Ggw. von W. verhindert die Rk. — Mesitylen. 20 g 
gaben in 24 Tagen 0,55 g 1,3-Dimelhylbenzaldehyd u. 0,27 g Mesitylensaure, F . 165,5 
bis 166°. Ggw. von W. verhindert die Rk. —  Durol. 70 g gaben in 9 Tagen 0,99 g 
DwylaWehyd u. 0,84 g Durylsdure vom F. 148— 149°. — Cymol. 100 g gaben bei 85° in 
14 Tagen 1,23 g Cuminaldehyd u. 0,81 g Cuminstiure vom F. 116— 116,5°. (Joum . 
Americ. Chem. Soe. 48. 1824— 26. Minneapolis [Minn.], Univ.) KlNDSCHFR.



D . ORGANISCHE ClIEMrE. 1926. II.

A. K irrn ian n , Ober die Einwirkung von Organomagne$iumverbindungen auf
1,3-Dibrompropen. W ahrend arom at. Vcrbb. RMgX m it 1,3-Dibrompropen, B r'C H 2- 
CH : CH-Br, unter B . der Verbb. R -C H 2-CH: CH-Br reagieren (vgl. B e r t ,  B uli. Soc. 
Cliim. do Franco [4] 37- 879; C. 1925. II . 2206, ferner V. B r a u n  u . K u h n , Ber. Dtsch. 
Chom. Ges. 58. 216S; C. 1926. I. 650), vcrliiuft dic Rk. m it alipliat. Yerbb. sehr kom- 
pliziort. Gcnanntc Verbb. entstehen cbcnfalls, treten aber zum Teil s ta rk  zuriick 
liintor den Verbb. R -C H 2-C H : CH -R. AuBerdem erhalt man mehrere unerwartete 
KW-stoffe, z. B. (R-CH:  CH-CH2)2. Dio Reindarst. der einzelneu Prodd. gestaltet 
sich daher recht schwierig. — Mit CcH5MgBr: y-Bromallylbenzol, K p .12 106—107°,
D . 184 1,3418, ilu18 =  1,5629. Ausbeute 50%- — Mit CH3MgBr: 1. Athan  - f  wenig 
Methan, ca. 30°/o des CH3MgBr. 2. Erythren, ca. 5% . Gibt m it Br Krystalle, F. 116°.
з. Brombuten, Kp. 92—94°, D . 17 1,210, n 17 =  1,448, nicht rein erhalten (vgl. L e p in g le ,
S. 737). 4. Octadien, Kp. 118—120°, D .17 0,748, n 17 =  1,4292. Addiert 3,5 Atome Br.
5. K W -stoff C10H1S { ?), K p .12 70—S0°, D .20 0,S08, n2° =  1,4618. Addiert 4,19 Atome Br. 
E in KW -stoff m it C6 wurde n icht gefunden. — Mit C2H5MgBr: 1. Bei tlberschuB an 
Rcagens Uepten, Kp. 94—96°, D . 15 0,701, n 15 =  1,406. Ausbeute 30%  des Dibrotu- 
propens. 2. Boi ObcrschuB an Dibrompropen bei —10° l-Brompenlen-(l), Kp. 116—120°,
D . 10 1,254, n 18 =  1,4624. — Mit C3H,M gBr: 1. Hexan, K p. 66—70°, n 19 =  1,3825. 
Ausbeute ca. 5% . 2. Nonen-(4), Kp. 144—146°, D .18 0,732, n 18 =  1,4212. Ausbeute 
ca. 47% . Gibt bei der KMnO.j-O.Kydation B uttersaure u. n-Yaleriansaure, m it Br 
ein Dibromnonan, K p .12 119— 120°, D .17 1,410, n 17 =  1,4988. 3. K W -stoff C12.H22, 
K p.jj 83—88°, D . 18 0,778, n 18 =  1,4470. Tetrabromid, K p .,,, 170— 180°. 4. E in KW- 
stoff von K p .,3 125—135°, D . 17 0,803, n 17 =  1,4710. Addiert Br. —  Mit Ausnahme 
der B. von Erytliren (vgl. oben) verlaufcn die verschiedenen Falle gleichartig. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 182. 1629— 31.) L in d e n b a u m .

David Henry Peacock, D ie  B en zy lie ru n g  vo n  A m in e n .  I I I .  (II. vgl. Journ. 
Cliem. Soc. London 127. 2177; C. 1926. I. 626.) Konzentrationsanderung des Benzyl- 
ehlorids hatto  wenig EinfluB auf dio Gescliwindigkeitskonstante der Rk. m it Aminen. 
Konz.-Andr-ungen der Base iibten einen von dereń N atu r abliangigen EinfluB aus. 
Boi A n il in  u. o -T o lu id in  wuchs die K onstantę bei Konz.-Abnahme der Base. p -T o -  
lu id in , p -C h loran ilin , M o n o d th y la n ilin  zeigten nur kleino Anderungen der Konstantę, 
dagogon nahm sio boi D im c th y la /iilin , D ia łh y la n ilin  u. D im e th y l-p -to lu id in  sehr deutlich 
nb, wenn dio Konz. erhoht wurde. Innerhalb der Yersuchsfehlergrenzen scheint es, 
daB dio Energie der Aktivicrung einen Grenzwert crreicht m it der Abnahme der Konz. 
der roftgiorondon Vorbb. Dio ionenmiiBige Erklarung der Rk. zwischen organ. Basen
и. Alkylluilogonidon (vgl. S h r o d e r  u . A c r e e ,  Journ . Chem. Soc. London 105. 
2582 [1914]) Hchoint nioht anwendbar zu sein. Die H auptrk . ist wahrsclieinlich die 
Vorwandlung des droiwertigon N-Atoms in den aktivierten fiinfwertigen Kern eines 
poBitivon łona. Dio Ionisation kann intramolekular sein. W eiterhin diskutiert der 
Vf. dio Mflgliehkoit der Aktivierung durch Molekiilkollision (nicht unwahrscheinlich) 
u. duroh Kncrgionuatnusoh m it dem aktivierten Losungsm. (Journ. Physical Chem. 
!10. 673—79. Raugoon [Burma], Univ.) H a r m s .

Henry Gilinau und Chester E. Adams, D er M ech a n ism u s der R e d u k tio n  des 
Azobcnsols m it O rganom agnesium hctliden. Nach B u s c h  u. H o b e in  (Ber. Dtsch. Chem. 
Gen. 40. 2099 |1907]) addiert sich P h e n y l-M g B r  an Azobeiizol folgendermaBen:

04HbN=:N.C4Hs +  CjlIjMgBr — > C6H,.N----- N -C JI, (I)
0,11, MgBr

Wfthroiul Ku a n z k n  u. DEIBEL (Ber. D tsch. Chem. Ges. 3S. 2716 [1905]) folgende 
KU. nnuohmcii:

C0H»N~N«C41I., +  SCjIIjM gBr — >- C .II, +  C6HS-X ------N -C 6HS (II)
BrMg MgBr
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Um naclizuwcisen, ob I  u. I I  nacheinandcr verlaufen:
C0H5-N----- N-ąi-L, +  C.jHjMgBr — C0H,-N----- N-C6H5 +  C8H6-CSH5 (III)

Ć6H 5 MgBr Brftlg MgBr
lieBen Vff. auf Triphenylhydrazin einen tlberschuB von Phenyl- u. Athyl-M gBr ein- 
wirken. Ea tra t  kcinc Rk. ein, so daB III nicht richtig ist. Rk. I kann aber auch nicht 
Bk. II Yorausgehen. Diazoniumsalze geben nicht die Rk. der Azovcrbb. m it Grignards 
Reagens, hingegen scheinen dies die Diazosulfone zu tun . s.-Diphenyltribenzoyltri- 
azan, C^H^O-jN.), wurde aus Diazoarninobenzol, A thyl-M gBr  u. Benzoylchlorid er- 
halten u. analysiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 2004—05. Ames [J.], S tate 
Coli.) K in d s c h e r .

Erie Leighton Holmes und Christopher Kelk Ingold, Die Natur der alternie- 
renden Wirkung in  Kohlenslofjketien. IV. Einige anormale Eeaklionen ais Zeichen 
beginnender Ionisation geiuisser Wasserstoffatome in  Koldemcasserstojfradikalen. ( III . 
vgl. Journ. Clicm. Soc. London 127. 1800; C. 1926. I . 630.) Hydrolyt. Spaltungen 
gehen im allgemeinen so vor sich, daB der Rest, welclier nach der Spaltung an Wasser- 
stoff gebunden erscheint, ais negativ im  Vergleich m it dem anderen anzusprechen ist

(A—B -f- H 20 ---- >- A-OH -j- HB). In  der Sulfonamidgruppe I  is t das S-Atom un-
q _  bedingt positiv im Hinblick auf dasN-Atom u. dementsprcchend

•d + c!+xt R ’ sollten ais Spaltungsprodd. eine Sulfonsiiure, R - S 0 2-0H , u.
® ^ R "  ein Amin, I i-N R 'R "  entstehen. p-Toluolsulfonbenzylmethyl-
0 — amid (II) reagiert bei der Spaltung m it Sauren wie beschrieben,

OH OT-T SO — •*  CH3 .C0H 4-S 03H  +  N H fC H^CH j• CaH , „A“
{O,,11,011, +  K,SOa( +  N(CHj): C H C jr, „B “

I I  s *  *
[CII3 ■ C01I4 • SOJ-I] [N(OH)(CHj) • CH2C6H5]

III OH .O TT SO CHs .C 6H4.S 0 3H  +  NH.2.CI-Ii .C„H, „A“
I l i  ^ t ł 3 O0i l 4bO2i N Csj£s CI:I3 • CGII5 +  K 2S 0 3 +  N H :C H -C 0H 5 „B ‘

C0H 5CIi-N C H 3 .SO2 -C7H ; — >• C0H6CH • n c h 3 • S 0 2 • C;H /  — >- 
H  - f  OH'

C0H5CH:NCH 3 +  SOj • C;H /  
gibt aber m it Allcali eine Sulfinsaure, R - S 0 2-H, u. ein Hydroxylamin, H O -N R 'R ", 
obwohl sieli die Spaltstiicke nicht ais solche fassen lassen, sondern Toluol u. schweflige 
Saure einerscits u. Benzylidenmethylamin andrerseits isoliert wurden. Genau so 
reagiert auch p-Toluolsulfcmbenzylamid (III). Der Eingriff des Alkalis erfolgt in den 
erwahnten Beispielen an der CH2-Gruppe, in  welclier die H-Atome in einem Zustande 
der „beginnenden Ionisation“ sind, fiihig, ihre Kcrne (nicht aber Elektronen) (vgl. 
Goss u. I n g o l d ,  Journ. Chem. Soc. London 127. 2776; C. 1926. I. 2096) an ein 
Hydroxylion unter B. von undissoziiertem W. abzugebon. Hierbei bleibt ein geladener, 
ungesiitt. Rest zuriick, welclier sich in eine Schiffsche Base u. ein Sulfinsiiureion spaltet 
(IV). Im  Ealle des Sulfonamids, CH3 -C0H 4-S 0 2-N(CH3)(C6H5), ist die Mogliclikeit 
des oben skizzierten Angriffes an einem der HAtome der Methylgruppe gegeben u. 
in der T at konnten die zu erwartenden Spaltstiicke, Toluol, Sulfit, Formaldehyd u. 
Anilin in geringen Mengen identifiziert werden. Im  Falle der Verb. CH3 ■ C6II4 ■ SO»NH • 
C0H5 ist jedoch eine derartige Einw. ausgesehlossen u. es laBt sich nur eine Rk. des 
in II ais „A “ bezeichneten Typus feststellen. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1305 
bis 10.) T a u b e .

Christopher Kelk Ingold und Edith Hilda Ingold, Die Natur der alternierenden 
Wirkung in  Kohlenstoffketten. V. Eine Erorterung der aromatischen Substitutión mit 
besonderer Beriicksichtigung der betreffenden Wirkung der pólaren und niclit polaren 
Dissoziation; und eine weitere Untersuchung der relativen Wirksamkeit des Sauerstoffs
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und Stickstoffs. (IV. vgl. vorat. Ref.) Die Nitrierung des Aceto-o-anisidids, ON-Diacetyl- 
o-aminophenols u. N-Metliylacelo-o-anisidids liefert die drei jeweilig móglichen isomeren 
Mononitroverbb. in  den Verlialtnissen, wie sie Formeln I, I I  u. I I I  andeuten. Hieraus 
folgt, daB sowohl bei Betrachtung lediglich der Substitution in 4- u. 5-Stellung, wic 
auch der Gesamt-o,p-dircktion sich die N-haltige Gruppc ais die wirksamere erweist. 
Die Moglichkeit einer indirekten Substitution ii ber den Aminowasserstoff wird durch I I I  
ausgeschlossen. Vff. schlagen zur Erklarung der bei obigen Rkk. auftretenden Ver- 
haltnissc Formeln IV, V u. VI vor, in  denen 5 +  u. (5— Bruchteile einer Ladungseinheit, 
n N eutralitilt u. u. — Ładungscinhciten bedeuten. (VI entspricht der Direktion 
eines ncgativen Ions nach o,p.) Dio beginnende negatiye Polarisation der o- u. p-C-Atome 
wiirdo ausreichen, um das positive Endo eines in  beginnender Ionisation befindlichen 
Mol. (H N 03 oder Cl) anzuziolien. Vff. nennen dieses Stadium „DircktionsprozeB" 
(vgl. VII). W eiter en tsteht wegeri der Tendcnz des Wasserstoffs, m it OH oder Cl ais 
nogativer Beslandteil ein positives ło n  zu bilden (vgl. vorst. Ref.) ein Viererring u. 
weiter das entsprechendo Nitroderiv. Im  Ealle der m-Direktion t r i t t  eine Wrkg. von 
Gruppen auf, welche die Tendenz besitzen, dem K ern Elektronen zu entziehen, wodurch 
das m-Wasserstoffatom in den Zustand der „beginnenden Ionisation" gerat. Die Ver- 
hiiltnisso lassen sich durch V III darstellen. Eine notwendige Bedingung ist, daB in IV 
u. V das substituierte Atom ein solches ist, welches Tendenz zur B. eines positiven 
Ions zeigt u. sich unter den Bedingungen der Rk. ais positives łon  entfem en laBt 
(z. B. H). Ahnlich ist in VI dio Umlagcrung nur móglich, wenn das yerdrangte Atom 
(z. B. Cl) ein solchcs ist, welches zur B. negativer Ionen tendiert u. ais solches von 
dom angowandten Reagcns entfernt werden l:ann. Ahnlieh laBt sich die Einfuhrung 
dos Hydroxyls in o,p-Stcllung in  Plienole durch elektrolyt. Oxydation erklaren. Wenn 
die Anodo ein Eloktron vom Hydroxylion entfernt, en tsteht ein neutrales, freies Radikal, 
wolclies das „beginnend negative“ C-Atom der arom at. Verb. angreift. Auch hier 
kann IV (o,p-Substitution) in W irksamkeit treten , n ich t aber V (m -Substitution).

5 o/

4° / o ^ | NCH3OC- CH»
J,M/o

1 3 7 o rr^ N H O C .C H 3
23»/0

-< ^> ,N H O C -C H ,

Spur? 
(Gesaint 88%)

VII

DiroktionsprozeC Umlagerung

VIII

\

--y
1 1 0 - - n o 9 HO

<)+  — 
PiroktionsprozeG

~ \
n \ /
H C n
1 + 1

HO NOo
n n

NO,
+

Umlagerung
V orB U olio: I . N it r io r u n g  d o s A o o to - o -a n is id id s .  Die Nitrierung des Acet- 

nnisidids in Essigsituroanhydrid m it H N 0 3 (D. 1,5) bei 30—45° liefert a) dicke Prismen



Tom F. 153—154°. — 5-NUroaceto-o-anisidid; b) seidenglanzende Nadeln vom F. 173,5 
bis 175°. —  4-Nitroacelo-o-anisidid u. c) Rosetten vom F. 129— 131° — ein Gemiseli 
der beiden Isomeren. 3-Nitro-ON-diacetyl-o-aminophenol (s. u.) liefert m it 2 -n. NaOH 
verseift u. m it Dimethylsulfat m ethyliert 3-Niłroaceto-o-anisidid, C9I I 10O4N 2, aus A., 
F. 158— 159°. Mit 20%  HC1 hieraus 3-Nilro-o-anisidin, C7H s0 3N2, aus A., F . 75— 76°. 
Ferner aus 2,6-Dinitroanisol durch partielle Red. u. Acetylierung der Nitrobasc 6-Nitro- 
aceto-o-anisidid, C9H 10O4N2, aus Methylalkohol oder verd. Eg., F . 103—104°; 6-Nitro-o- 
anisidin, C7H 80 3N 2, aus Lg., F. 67°. Die Nitrierung des Acetanisidids unter den oben 
erwiihnten Bedingungen liefert nach der Trennung der Reaktionsprodd. 74%  der 
5-Nitro-, 13%  der 4-Nitro- u. 1,5%  der 3-Nitroverb. I I .  N i t r i e r u n g  d e s  0 ,N -D i-  
a c e t y l - o - a m i n o p h e n o l s .  DieVerb. liefert m it konz.H N 03 bei 2—4° n itrie rt 3,5-Di- 
nitro-N-acetyl-o-aminoplienol, C8H 70 6N3, aus W ., F . 202°. Die Nitrierung in Essig- 
saureanhydrid bei 35° m it H N 0 3 (D. 1,5) g ibt ein Gemisch vom F. 140— 160°, welehes 
sich in zwei Fraktionen zerlegen laBt. Zur Identifizierung wurden synthetisiert-:
3-Nilro-0,N-diacetyl-o-aminoplienol, C10H 10O6N2, F . 183°; 3-Nitro-o-acetylaminophenol, 
aus W., F. 169°; 4-Nitro-0,N-diacetyl-o-aminophenol, C10H 10O6N2, aus A., F . 183— 184°;
4-Nilro-o-acetylaminophenol, C8H 80 4N2, aus A., F . 278° (Zers.); 5-Nitro-0,N-diacetyl-o-
aminophenol, F . 189°; 5-Nilro-o-acelylaminophenol, aus A., F . 269° (Zers.). Die N itrie
rung des Diacetylaminophenols unter obigen Bedingungen liefert 23%  3-Nitro- u. 
48% 5-Nitroderiv. I I I .  N i t r i e r u n g  d e s  N - M e t h y l a c e t o - o - a n i s i d i d s .  A usdersek. 
Base m it Essigsaureanhydrid N-Methylaceto-o-anisidid, C10H 13O2N, aus A. -|- Lg., 
F. 51—53°, Kp. 158—160°. Die Nitrierung m it rauchender HNOa in Essigsaurean
hydrid liefert bei 35° a) 5-Nitro-N-methylacelo-o-anisidid, C10H 120 4N2, aus A., F. 119 
bis 120,5°, b) 4-Nitro-N-methylaceto-o-anisidid, C10H 120 4N2, aus Bzl. -(- Lg., F . 126,5 
bis 127,5° u. c) 3(6)-Nitro-N-methylaceto-o-anisidid, C10H 12O4N2, aus A., F. 105— 106°. 
Mit konz. HC1 5-Nitro-N-methyl-o-anisidin, C8H 10O3N 2, aus Methylalkohol oder PAe., 
F. 101— 102° u. 4-Nitro-N-methyl-o-anisidin, C8H 10O3N2, aus PAe., F . 87°. Ferner aus 
4-Nitroanisidin, CH3J , u. Methylalkohol u. naclifolgendem Erhitzen m it Essigsaure
anhydrid die obigen 4-N itroderiw ., Nitrosamin  des 4-Nitro-N-meihyl-o-ańisidins, 
C8H 90 4N3, aus Bzl. -f- Lg., F . 119— 120°; ais Nebenprod. 4-Nitro-N,N-dimethyl-o- 
anisidin, C9H 120 3N2, aus Lg., F . 38—39,5° u. un ter Methylwanderung 4-Nitro-3(5)- 
methylacelo-o-anisidid, C10H 12O4N2, aus Bzl. -f- Lg., F . 127— 128°. Die N itrierung des 
N-Methylaceto-o-anisidids unter obigen Bedingungen liefert 64%  des 5-Nitro-, 4%  des 
4-Nitro- u. 5%  des 3-Nitroderiv. Ferner liefert N-Methyl-o-aminophcnol Tom F. 88° 
(nicht wio angegeben 80°) m it Essigsaureanhydrid 0,N-Diacetyl-N-methyl-o-amino- 
pkenol, Cn H 130 3N, K p .2 160— 170°, aus A. +  Lg., F . 63—64°. Die Nitrierung der 
Verb. ist m it einer weitgehenden Oxydation verbunden. (Journ. Chem. Soc. London 
1926 . 1310—28.) T a u b e .

Erie Leighton Holmes und Christopher Kelk Ingold, Die Natur der alternie- 
renden Wirkung in  Kohlenstoffkelten. V I. Eine Untersuchung der relativen direlctiven 
Wirksamkeit von Sauerstoff und Fluor in  aromatischer Substitulion. (V. vgl. vorst. Ref.) 
o-Fluoranisol liefert bei der N itrierung die durch nebenstehende Formel gegebenen 

Resultate. Es folgt, daB bzgl. der D irektionskraft Sauer
stoff die gróBere W irksam keit ausiibt, woraus sich die 

>]OCH3 Reihe N >  O >  F  ergibt.
310/0l* 3 =Jf V e r s u c h e :  o-Anisidin liefert bei 0° diazotiert u. in

< ^ 30/ alkal. Lsg. m it Piperidin zur Rk. gebracht, das Diazo-
piperidid, C12H n ON3, aus Methylalkohol citronengelbe 

Prismen vom F. 30°. Dieses gibt 1 Stde. m it konz. wss. H F  auf dem Wasserbade 
erhitzt u. die Reaktionslsg. in Alkali gegossen o-Fluoranisol, C7H 7OF, Kp. 154— 155° 
(Ausbeute 6%  der Theorie). Die Nitrierung m it H N 0 3 (D. 1,5) bei — 10° liefert 
4,6-Dinilro-2-fluoranisol, C,H60 6N 2F, aus A. gelbliche Nadeln vom F. 86—87°. Die
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Nitrierung in Essigsaureanhydrid. m it einer Lsg. yon raucliender H N 0 3 in  demselben 
Losungsm. liefcrt bei 0° Mononitrofluoranisol, C7H 60 3NF, K p .2 114—116°. In  dem 
Gemisch wurden 3-Nitro- u. 5-Nitro-o-fluoranisol auf Grund der Unbestandigkeit gegen 
*/■>-n. N a2C 03 bestimmt, indem nach 3-std. Kochen das gesamte F  ionisiert war. Aus 
dem unzers. Rest laBt sich durch Ausfrieren 4-Nitro-o-fluoranisol, aus Lg., F . 52—52,5° 
isolieren. Zum Vergleich aus 4-Nitro-o-anisidin iiber das Diazopiperidid, C12H 10O3N.,, 
aus A., Nadeln vom F. 95—96°, 4-N  itr o-o-fluoranisol, C7H 60 3NF, aus Lg., F. 52—53°. 
Forner aus 2,6-Dinitrophenol iiber das Ag-Salz m it CH3J  Dinitroanisol, durch Red. 
m it H 2S 6-Nitro-o-anisidin, Hydrochlorid, F. 198°, wie oben das Diazopiperidid u. 
weiter G-N itro-o-fluoranisol, C7H60 3NF, K p.x 110°. Durch Red. des nach der F-Best. 
(s. o.) verbleibenden Restes m it SnCl2 ein Gemisch der o- u. p-Anisidine, in welchem 
sich durch therm . Analyse der Hydroehloride u. Acetate das Yerhaltnis der Kompo- 
nenten bestimmen laBt. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 .1328—33. Leeds, Univ.) T au .

Leonard James Goldsworthy, Die Reaktionsgesclmindigkeiten zwischen Athyl- 
■jodid und den Natriumsalzen verscliiedener substituierter Phenole in  dthylalkoholischer 
Losung. Vf. untersucht die Reaktionsgeschwindigkeiten der Umsetzung von C2H5J  
m it Na-Salzen yerschiedcner Phenole. Die Verss. wurden m it alkoh. łialbn. Lsgg. 
bei 4 2 ,5 °+  0,1 ausgcfiihrt u. durch T itration  des unverbrauchten Na-Phenolats ver- 
folgt. Die W erte fiir k X 105 sind:

P h e n o l ...........................702
p - K r e s o l ......................918
m - K r e s o l ......................810
o - K r e s o l ......................726

p-Chlorphenol . . . .  393 
o-Chlotplienol . . . . 334
m-Chlorphenol . . . 278
2,4-Dichlorphenol . . 196

Mit Ausnahme des Na-o-Kresolats verlauft die Reaktionsfiihigkeit der Phenolate mit 
CoH5J  in der umgekehrten Reihenfolge wie die Ionisation. (Journ. Chem. Soc. London 
1 9 2 6 . 1254—56. Rangoon, U nir.) T a u b e .

K. Kafuku und N. Itikawa, Oxydation von Isosafroeugenol zu Safrovanillin. 
(Vgl. K a f u k u , Journ. Pharm. Soc. Japan  1 9 2 5 . No. 521. 1; C. 1 9 2 6 . I. 69.) Das 1. e. 
beschriebet.j Isosafroeugenol wird wie folgt zu einem Aldehyd C9H 10O3 abgebaut, den 
Vff. Sajromnillin  nennen: In  die Chlf.-Lsg. unter Eiskuhlung 5—10%ig. Ozon ein- 
leiten, bis dio Lsg. beim Yerdunsten keine Krystalle melir liefert. Einengen, mit 
K 4FeCy0-Lsg. auf 50—70° erwarmen, m it yerd. H 2S 04 ansauern, m it Chlf. ausscliiitteln, 
der Chlf.-Lsg. Aldehyd m it Bisulfitlsg. entzielien, letztere m it Saure zerlegen, Rohprod. 
im  Vakuum sublimieren. Ivrj’stalle, F. 125°, yon Vanillingeruch. Oxim, F. 181— 183°. 
Semicarbazon, F. 202—203°. (Journ. Pharm. Soc. Japan  1 9 2 6 . No. 531. 34—35.) L b .

M. Henze, Eine neue Umselzung zwischen Chloressigsdure, Cyankalium und Benz
aldehyd. Vf. h a t gefunden, daB aus genannten Agenzien unter gewissen Bedingungen 
nicht — wio boi Yerwendung von Bromessigsiiure — a-Cyanzimtsaure entsteht, sondern 
ein Gemisch von Substanzen, dereń Konst. bisher noch nicht geklart werden konnte. 
Man neutralisiert 45 g Chloressigsiiure in 90 g W. m it N aH C03, g ibt 31,5 g KCN u.
27,5 g Benzaldehyd zu u. schuttelt. Nach beendigter Rk. trennt man das dicke, gelbe
Ol von der wss. Schiclit, lost es in W. u. fiillt m it HC1, wobei sich CO„ u. wenig HCN 
entwiekeln. Der getroelcnete Nd. liefert aus CH30 H  Verb. A  in glasglanzenden Prismen. 
Weitero Reinigung aus CH3OH oder Essigester, auch Eg. u. Aceton, m it denen zu- 
sammen A toilweise krystallisiert. Aus W. erhalt man wasserfreie Nadelchen vom 
Zers.-Punkt 167“ u. der wakrscheinlichen Formel C„0H170 2JYs. A ist eine einbas. Saure 
u. gibt zum Teil wl., gut krystallisierendo Salze (NH4, Co, Ni, Cu, Ag). HgCl2,K4FeCy6 
u. K 3FcCyo fiillen nicht, wohl aber HgSOj u. FeCl3. Die Ndd. werden infolge Osydation 
rotbraim . A gibt roto Fichtenspanrk., m it NaNOj in saurer Lsg. gelbroten Nd., mit 
Oxydationsmitteln in schwach saurer Lsg. roten, in Amylalkohol 1. Farbstoff, entfarbt 
K M n04. N H fS a lz ,  Nadelchen, Zers. bei 138°, wl., charakterist. Anilinsah, C2)H 170 :N3,
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C0H 7N, Nadelchen aus alkoh. Lsg., F . 173°. Mit N H 2OH gibt A Nadelchen, F. 152°. — 
Verseifung von A m it sd. 25°/0ig. H 2S 0 4 ergibt eine Saure, der vielleicht Formel 
C ^H leOaN 2 zukommt, Prismen aus A. u. Chlf., F. 185°. — Beim Erhitzen auf IGO—170° 
verliert A C 02 u. liefert zwei Substanzen von der Formel GWH17N 3. Trennung m it 
sd. A. Der unl. Teil bildet K rystalle aus CH3OH, F. 238°, der 1. Teil Nadelchen, F. 176°. 
Beide geben Fichtenspan- u. N itritrk . wie A u. sind unl. in Sauren u. Alkalien. — 
Oxydation von A m it alkal. K M n04-Lsg. gab a u Ber Benzoesaure bisher nur rote 
Schmieren. — Mit Zn-Staub in sd. Eg. liefert A zwei O-freie Red.-Prodd. Aus Eg., 
dann Essigcster erhalt man Verb. B 1 (mit 77,06°/o C, 5,8%  H, 17,4% N), F. 168— 169°, 
unl. in  A., zl. in CH30H , unl. in Alkalien u. Sauren, g ibt intensive Fichtenspanrk. 
Aus den Eg.- u. Essigestermutterlaugen Verb. I i2 (mit 80,3°/o C, 5,6%  H, 15,8°/o N), 
seidige Nadelchen aus CH3OH, F. 227°, gibt Fichtenspanrk. — R j u. R 2 liefern bei 
der alkal. Verseifung ais H auptprod. eine Saure von der wahrselieinlichen Formel 
Ci-ff160 3, Nadelchen aus Chlf., dann A., schlieBlich W., F . 158°, swl. in W. Reduziert 
KM n04, Ag- u. FEHLiNGsche Lsg., gibt keine FeCl3-Rk. Ag-Salz unl. inW ., 11. in A. 
Cu-Salz blau. Oxim, Zers. bei 180°, unl. inW ., sil. in A. LEGALsche Rk. positiv. Es 
diirfte eine Ketonsaure yorliegen. Aus den Chlf.-Mutterlaugen wurde noch eine Saure, 
Prismen aus verd. CH3OH, F. 152°, isoliert. Ferner ist noch ein Prod. vorhanden, 
das sich durch eine tieM ole tte  FeCl3-Rk. auszeichnet. R 2 gab auBerdem kleine Mengen 
einer Siiure vom F. 173° (Zers.).

Die methylalkoh. M utterlauge von A wird nach Zusatz von melir CH3OH m it 
Anilin versetzt u. erwarmt. Es scheidet sich ein K rystallbrei aus. Aus der Mutterlauge 
desselben werden noch etwas A in Form  des NH4-Salzes u. zwei Nebenprodd. (vgl. 
unten) isoliert. Genannter K rystallbrei ist die Anilinverb. B, jedoch kein einfaches 
Anilinsalz, da sie aus Eg. unverandert krystallisiert u. auch von Alkalien, in denen 
sie 11. ist, n icht verandcrt wird. Nadelchen aus A. u Essigester, F . 169° unter Auf- 
schaumen, kaum 1. in li. W. (dabei Zers.), rote Fichtenspanrk. G ibt dieselben Analysen- 
zahlen wie das Anilinsalz von A, is t aber von diesem durchaus versehieden. W ird 
von konz. HC1, besser verd. H 2S 0 4 -f- etwas A. unter Anilinabspaltung zers., wobei 
dieselbe Siiure wie bei der sauren Verseifung von A entstelit. Auch die Red. der Anilin- 
verb. B m it Zn-Staub u. Eg. liefert die obigen Verbb. R* u. R 2, allerdings haupt- 
sachlich R 2. — Oben erwahnte Nebenprodd. werden durch Essigester getrennt. Das 
eine (mit 83,4%  C, 6,05%  H, 11,8%  N) bildet K rystalle, F . 193°, wl., olme Fichten
spanrk., das andere perlm utterglanzende B lattchen aus Essigester oder CH3OH, F. 198°, 
mit Fichtenspanrk. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 3 . 212—24. Innsbruck, Univ.) Lb.

A. Kotz und Paul Merkel, Zur Kenntnis hydroaromatischer Alkamine. (Vgl. 
K otz u .  R ic h t e r , Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 1 . 373; C. 1 9 2 6 .1. 1641.) Vff. studierten 
den Rk.-Verlauf der B. von Amino-2-cyclohexanolen-l aus Osyden bezw. Chlorhydrinen 
u. Ammoniak u. fiihrten die bei obiger Rk. ais Nebenprod. entstandenen Dioxy-2,2'- 
dieyclohexylamine in eine Morpliolinba.se (IV) iiber. Ferner wurden D eriw . durch 
Ersatz des Hydroxylwasserstoffs durch Reste arom at. Sauren u. des H 2 der N H 2- 
Gruppe durch Alkyle hergestellt, sowie ais D eriw . des Cyan-l-cyclohexanol-l: 
N -Cyclohexylcyclohexancyan-1 • am in-1, N-o-Oxycyclohexylcyclohexancyan-1 -amin-1 
(VII) u. Piperidyl-l-cyan-l-cyclohexan.

Zur Entscheidung der Frage, ob bei der B. von Aminocyclohexanolen 
aus Chlorcyclohexanolen direkte Substitution (B. von M ethyl-1 -am ino-4-cyclo- 
hexanol-3 [I]) oder intermediare B. des Oxyds sta ttfindet, wurde Methyl-
1 - chlor - 4 - eyclohexanol - 3 m it N H 3 umgesetzt. Aus Methyl - 1  - cyclohexenoxyd - 3,4 
entstand m it NH 3 Methyl-l-amino-3-cyclohexanol-4 (II). Da diese Verb. auch aus- 
schliefilicli bei obiger Umsetzung entstand, diirfte die Rk. iiber das Oxyd verlaufen 
sein (V, VI, II). Bei der Umsetzung von Methyl-l-cyclohexen-3,4 m it HCIO wurden
2 raumisomere Methyl-l-cklor-4-cydohexanole-3 erhalten (vgl. G o d c h o t  u .  B e d o s ,
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C. r. d. 1'Acad. des seionoes 178. 1184; C. 1924. II . 185). Die am Stickstoff sub- 
stituierten Oxyamine lieGen sich am besten durch Addition von Dialkylaminen an 
Cyclohoxenoxyd erhalten. Dio Veresterung m it arom at. Sauren lieB sich nur m it 
Siiurcehlorid (EiNHORN, L i e b ig s  Ann. 371. 125 [1909]) erzielen, da die Prodd. gegen 
konz. H 2SO,t unbestiindig waren. Aus bzl. oder iith. Lsg. fielen zuerst die Chlor- 
hydrato der Aminoalkohole aus, wahrend EiNHORN gleich den salzsauren Ester 
erhiolt. Yermutlich verbindot sich der HC1 erst m it dem in seiner Basizitat durch 
E in tritt der Benzojdgruppo noch nicht geschwachten Aminoalkohol, bis nach dessen 
yollendetcr Ausfallung das C0H5COC1 auch das ausgefallte Chlorhydrat Yerestert. 
Diese Ansicht wurde durch Chlorgehaltsbestst. des Nd. bestiitigt, da der Cl-Gehalt 
innerhalb weniger Stdn. von dem fiir Aminoalkoholchlorhydrat auf den fiir Ester- 
ohlorhydrat bereclmcten abnahm. Dio Ester lieBen sich ferner — zum Teil vorteil- 
hafter — durch Einw. der Chloride arom at. Carbonsauren auf die Chlorcyclohexanole 
u. Umsetzung der Ester der Chloralkohole m it sek. Aminen erhalten. Die Ester 
wirkten schon in relntiv geringer Menge lokalanasthetisch. Um die noch yorhandene 
Reizwrkg. infolgo der selw ach sauren Bk. des Chlorhydrats des Benzoylesters des 
Dimethylamino-2-cyclohexanols-l auszuschalten, ‘wurde Dimethylamino-2-cyclohexa- 
nol-1 m it p-Nitrobenzoesaurechlorid umgesetzt u. das Rk.-Prod. mittels aktiviertem 
Al odor kataly t. zu Dimethylainino-2-ćydoJiexa)wl-p-aminobenzoesaureester-l reduziert. 
Dio (lirekto Voresterung u. auch dio TJmesterung des p-aminobenzoesauren Methyls 
m it Dimothylamino-2-cj’clohexanol-l sowio die Red. m it Sn -|- HC1 hatten  versagt.

Dio Kondensation des 2,2'-Iminoglykols (III), das in 2 isomeren Modifikationen be- 
stehfc, gelang nur m it konz. H 2S 04 zu eini.m einzigen DicijcloJiexanmorpholin (IY), 
dessen Chlorhydrat m it J - K J  orangeroto, m it Tanninlsg. u. HgCl2 weiBo Fallung 
gibt. Mit Essigsiiureanliydrid bei 100° unter Druck gab das 2,2'-Iminoglykol das 
Triacetat des Dioxydicydohexyłamins. Dio aus Cyclokexanoncyanhydrin u. primaren 
be z w. sok. Aminen ontstandonen 1,1-Aminonitrilc sind schon krystallisierende Verbb., 
doron CN-Gruppo sich nur 'ftuBerst scliwer verseifen l&Bt. N-Cydohexylcydohexan- 
cyan-J-amiń-1 u. Piperidyl-l-cyąn-l-cydohexan  lieBen sich iiberhaupt n icht verseifen.

V i' r u u o li o : Von don beiden raumisotneion Mtifu/l-l-chlor-I-cydohezanolcn-3 (V) 
tril-l diutjtmlgo vom Kp.,,, 98—101° Stots in gróBerer Menge auf. Das andere Isomere 
lialio Kp.jn 9!1—90°. - -  MethijUl-(imino-3-cycIohexanol-4, C7H15ON, aus Methyl-1- 
"IiIiiM in nikoli. Lsg. mit stSrkstem wss. NHS in einer Druckflasche
lwi 100" (!) Stdn.). Dleko, sohloimige, unangenohm rieeliende FI., die sich an Luft u. 
lilolili fif'lun'11 y.orn, (Dunkolfflrbung). Kp.15 122—124°. Ausbeute 45%. Das Chlor- 
liydmt liomilt' nur ('lig crlmlten werden. Wurde bei der Darst. der Base mit abs. A.

OBR
i i o C O i C u .

CIIR CII2 CIL

Cl IN II,
CII,H  O 11 CIL CII-C IL CH -CH 3

IHOH
*

Aus lotzterem entstand m it konz. k. II2SO, nur 
das S&ureamid. Wurde die Yerseifung in  w. alk.

das sofort in Cyclohexanon u. Piperidin zerfallt.
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gearbeitefc, so verliarzte der groBte Teil, da durch dio wasserentziehende K r aft des 
A. lingesiitfc. Aminę entstanden, die sich bei hóherer Temp. harzig polymerisierten. 
Die auch bei der Vakuumdest. vermutlich in  geringem Umfang erfolgte W .-Abspaltung 
liefl sich durch Dampfdest. umgehen. Das Chlorhydrat dieser reineren Base krystal- 
lLsierte u. hatte  F . 131°. — Diathylaviino-2-cydohexanol-l: K p .760 225—227° (B r u n e l , 
Ann. Chim. e t Phys. [8] 6 . 260 [1905]: 230°), D .2°4 0,929, K p .10 97— 98°, Benzoyl- 
ester, C17H.a 0 2N -H 20 , K rystalle aus verd. A. F. 36°. Das Krystallwasser wird uber 
H 2S 0 4 im  Exsiccator n icht abgegeben. — Dimethylamino-2-cydohexanol-l, CgH 17ON, 
aus Cyclohexenoxyd u. D im ethylamin in  A. (12 Stdn. bei 100°). Kp. 198°, wl. in 
W., 1. in A., A., Bzl. D .2°4 0,954. Chlorhydrat, CgH lsONCl, Krystalle aus A. -j- •&., 
F. 183—184°. —  Acetylester des Chlor-2-cyclohexanols-l, C8H 130 2C1, aus Chlor-2-cyclo- 
hexanol-l u. Acetylchlorid in  abs. Bzl. unter Zusatz von K 2C 03 oder BaC03. Be- 
standiges, wasserklares Ol von angenehmom Geruch, K p ,13 99— 101°. Ausbeute 
70%- — Benzoesaureester des Chlor-2-cyclohexanols-l, C13H 160 2C1, kleine Bliittchen 
aus verd. A., F . 120— 121°, 1. in A., A. u. Bzl., fast unl. in  W. Ausbeute 70% . — 
Chlor-2-cydohexanol-p-nitrobenzoesaureester-l, C13H 140 4NC1, K rystalle aus verd. A., 
F. 240° (Zers.), Ausbeute 70% . — Diathylamino-2-cijclohexanolbenzoesdureester-l, aus 
Chlor-2-cyclohexanolbenzoesaureester-l u. D iathylam in erhalten, zeigte, wie oben, 
F. 36°. —  Dimethylamino-2-cydohexanolbenzoesdiireester-l-chlorhydrat, C15H 220 2NCl, 
Darst. wie bei vorst. Verb. (Druckflasche, 5 Stdn. bei 100°), Ausbeute 60%> oder besser 
aus Dimethylamino-2-cyclohexanol-l u. Benzoylchlorid in  abs. Bzl. K rystalle aus
A. -f- A., F . 190°. Mit wss. KOH verseifbar (6 Stdn. RiickfluB). — Diniethylamiiw-
2-cydohexanol-p-nitrobenzoesdureester-l, C16H 20O4N2, nach E i n h o r n  erhalten, Zers. 
des Chlorhydrats m it wss. K 2C03. Derbe, schwach gelb gefarbte K rystalle aus Lg. 
F. 80—81°. Chlorhydrat, Ci5H 210 4N2C1, K rystalle aus A. +  A., F . 226° (Zers.). Roh- 
ausbeute 90%. Beim Umkrystallisieren des freien Esters aus CH3OH tr i t t  Um- 
esterung ein un ter B . von p-Nitrobenzoesauremethylester (F. 96°). —  Dimethylamino-
2-cydohexanol-p-aminobenzoesdureester-l-dichlorhydrat, C15H „,02N2C12, K rystalle aus A., 
F. 220° (Aufschaumen). Die wss. Lsg. ist hydrolyt. gespalten. Monochlorhydrat: 
Krystalle, F . 210— 211°. — Benzoylverb. des Dimethylamino-2-cydohexanól-p-amino- 
benzoesaureesters-1, C22H 20O3N2, aus dem D ichlorhydrat nach S c h o t t e n - B a u m a n n ,  
Krystalle aus Essigester od. A. Scheidet sich zunachst immer ólig ab. F. 150— 153°. — 
Triacetat des 2,2'-Dioxydicydohexylamins, C18H 290 GN, feine Krystallnadeln aus 
PAe. -)- A., F. 134°, aus Dioxydicyclohexylamin (F. 153°) u. Essigsaureanhydrid 
(Druckflasche, 5 Stdn. bei 100°). —  Dicydohexanrnorpholinchlorhydrat, C12H 220NC1, 
derbe Krystalle aus A.-A., F. 208°. Nitrosoverb., C12H 20O2N2, K rystallblattche/i, 
F. 119°. — N-Cydohexylcydohexancyan-l-amin-l, C13H 22N2. Die Darst.-Methodo 
von VON W a l t h e r  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 93. 119; C. i9 1 6 .  I I .  224) versagte 
vollig. Es geniigte, Cyclohexanoncyanhydrin u. Cyclohexylamin zusammen stehen 
zu lassen. B lattchen aus Lg., F . G3—64°, Ausbeute 75% . Chlorhydrat (ath. Lsg. +  
HCl-Gas), C13H 23N 2C1, F. 104°. — N-o-Oxycydohexylcydohexancyan-l-amin-l, (TH) 
C13H22N20 , die Komponenten muBten 2 Stdn. erhitzt werden (RuckfluBkuhler). 
Teinę Nadelehen aus Lg., F. 80— 81°. Trotz des hohen F. monomolekular. Ausbeute 
77%. Besser aus salzsaurem Amino-2 -cyclohexanol-l, Cyclohexanon u. KCN in 
vetd. A. Chlorhydrat, Ci3H 22N20  ■ 2 HC1, F . 147°. — N-o-Oxycydohexylcydohexan- 
amin-l-carbonsdure-l, C13H 230 3N, in geringer Ausbeute aus dem N itril m it konz. HC1 
(Druckflasche, 100°, 6 Stdn.), K rystalle aus h. W ., F. 224° (gesclilossenes Rohrchen). — 
p iperidyl-l.cyan-l-cydohexan, CI2H 20N2, m it fast 100% Ausbeute nach der Cyankali- 
methode (s. o.), schuppenfórmige Krystalle, F . 59°, 1. in PAe. Chlorhydrat, F . 217° 
(Zers.). — Piperidyl-l-cydohexancarbonsdure-l-amid, C12H 22ON2, durch Stehenlassen 
(2 Tage) vorst. Verb. m it konz. H 2S 0 4, feine Nadelehen, F. 91°. Nach B e a u v e a u l t  
nicht verseifbar. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 113. 49—76. Gottingen, Univ.) H a r m s .
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Hans M eerw ein, U ber die Oxydationsgeschwindigkeit ungesatligter Verbindungen 
durch Benzopersaure. Nach Versuchen von A lfred  O gait, W aldem ar P ra n g  'u n d  
A rth u r  S erin i. In  den raeistcn Fallen verlauft, wenigstens bei den einfach ungesatt. 
Verbb., dio Oxydation m it Benzopersaure ohne Nebenrkk., die die quantitative Best. 
storcn, indem fiir jede Doppelbindung ein Atom O bzgl. ein Mol. Benzopersaure ver- 
braucht wird (vgl. NAMETKIN u. B r u s s o w ,  Journ. f. prakt. Ch. [2] 112. 169; C. 1926. 
I. 2457). Eine Ausnahme machen anscheinend die unsymmetr. substituierten Athylene, 
R 2C =  CH2. So wurde bei der Oxydation des Camphens u. « -Fenchens, wenn sie iiber 
mehrere Tage fortgesetzt wird, stcts ein geringer Mehrverbrauch an Benzopersaure 
(bis zu 20% ) festgestellt, der sich nicht auf Beimischung zweifach ungesatt. Terpene 
zuriickfiihren lieB. Es ist daher erforderlich, bei der quantitativen Best. dieser Kohlen- 
wasserstoffe nach etwa 12 Stdn. abzubrechen. Dies bringt eine gewisse Unsicherheit 
in die Best., so daB es nicht móglich war, die Frage nach dem Tricyelengehalt ver- 
schiedener Camphcnpraparate bzgl. nach dem sich unter bestimm ten Bedingungen 
einstellenden Gleichgewieht zwischen Camphen u. Tricyclen m it Sicherheit zu beant- 
worten. DaB es sich um eine anormale Nebenrk. handelt, dafiir spricht auch das Verh. 
des asymmetr. Diphenylathylens u. seiner Derivate, die ebenso wie die Enole (Benzoyl- 
aceton) bei der Oxydation m it Benzopersaure g la tt 2 Atome O pro Molekuł rerbrauchen, 
u. zwar ohne deutlich erkennbare Gesehwindigkeitsabstufung. Das cc,oc-Diphenyl- 
propylen, (C6H6)2C =  CH 'C H 3, verbraucht dagegen nur 1 Atom O. Die Oxydations- 
gescliwindigkeit isomerer ungesatt. Verbb. durch Benzopersaure ist teilweise selir 
verschieden, so daB es in einzelncn Fiillen móglich ist, die Isomeren anniihernd quanti- 
ta tiv  nebeneinander zu bestimmen. Dies giP fiir die Propenyl- u. Allylbenzole u. dereń 
Substitutionsprodd., von denen dio ersteren die weitaus groBere Oxydationsgeschwindig- 
keit aufweisen. Es wurden die Oxydationsgeschwindigkeitcn der Isom erenpaare: 
Eugenol u. Isoeugenol, Safrol u. Isosafrol, sowie einer Misehung gleicher Teilo Eugenol 
u. Isosafrol erm ittelt. Aus dem Kurvenverlauf letzteren Gemisches kann man den 
Gehalt beider Isomeren angenahert entnehmen. Auch fiir die O x y d a t i o n s -  
g e s c h w i n d i g k e i t  d e r  T e r p e n e  bestehen sehr groBe Untersehiede. Von den 
bicycl. Terpenen wird Pinen  bei weitem am schnellsten oxydiert. Dann folgen 
m it annahernd gleicher Geschwindigkeit Camplien u. oi-Fenchen. Uberraschend langsam 
wird Bornylen oxydiert. Die Oxydationsgeschwindigkeit durch Benzopersaure laBt 
sich daher zur Charakterisierung der Terpene u. besonders zur Priifung auf Reinkeit 
u. E inheitlichkeit heranziehen. Beim Studium der Oxydation des Limonens durch 
Benzopersaure in  Chlf. u. CC14 ergab sich, daB die beiden Doppelbindungen m it sclir ver- 
sohiedener Geschwindigkeit oxydiert werden. Durch vorsichtige, partielle Oxydation 
en tsteht das Oxyd I, das durch H ydratation m it verd. H 2S 0 4 Glykol II liefert. Dieses 
g ibt beim Hydrieren III u. bei darauffolgender H„0-Abspaltung IV. Boi der Oxydation 
m it Chromsaure liefert III die Saure V. — W eiterhin wurden die Oxydatiousgeschwindig- 
keiten des cj.-Terpineols u. des A s^-Menlhen-1,2-diols erm ittelt. Es ergab sich, daB 
die Kerndoppelbindungen sehr viel raseher oxydiert werden, ais die in der Seiten- 
kette  enthaltenen Athylenbindungen. Vf. weist noch darauf hin, daB Wasserstoff 
u. Sauerstoff sich bei der partiellen Red. u. Oxydation des Limonens nicht an dieselbe, 
sondern an yerscliiedene Doppelbindungen addieren.

V e r s u c h e. Bornylen. Darst. dureh 6-std. Erhitzen von Bomylchlorid m it 
10%ig. K-Am ylat auf 230°. E n tha lt noeh etwa 10%  eines Terpens, wahrscheinlich 
Camphen. Reinigung erfolgte durch partielle Oxydation m it Benzopersaure in Eg. 
bei 0°. E rstarrungspunkt 112,5°, K p. 146— 147° zweimal iiber Na destilliert. E nthalt 
vielleicht noch geringe Mengen Tricyclen. —  Limonen-l,2-oxyd, C10H 16O (I). Durch 
Oxydation von Limonen in Chlf. bei 6— 10° m it Benzopersaure. Farbloses, dunnfl. 
Ol von fruchtartigem  Geruch. K p .14_ 15 82— 84°, D .2°4 0,929, no20 =  1,469 72, [ a ] D 20 — 
-(-67,37°. — A s’°-Menthen-l,2-diol (Limonen-1,2-glyltol) (II). Durch 6-std. Schiitteln
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von I m it der 5-fachen Menge l° /0ig- H 2S 04. Ausbeute 65°/0. Rhombisclie K rystalle 
aus CCI.,, F. 72,5— 73°. — Menthan-l,2-diol (III), C10H 20O2. Durch kataly t. Hydrierung 
von I I  in Ggw. von P t. Rhomb. K rystalle aus CC14, F. 89—89,5°. — d-Telrahydro- 
carvon (IV). Durch 10-std. Kochen von I I I  m it 10°/oig. ILSO , u. Reinigung iiber das

CO OH

CII3 ć h 3 CH3 ĆII3 CO-CH3

Semicarbazon (F. 195— 197°). Kp. 219,5°, D .204 0,9025, nD20 =  1,4545, [oc]d2° =  +18,02°.
— l-Telrahydrocarvon. Durch Hydrieren von d-Carvon. Kp. 220,5°, D .2°4 0,9022, 
nn2° =  1,4538, [<x]d2° = — 19,12°; Semicarbazon, F . 196— 197°. — d,l-Tetrahydro- 
carvon. Durch Mischen der beiden opt.-akt. Formen. Semicarbazon, F. 172— 173°.
— fi-Isopropyl-d-acetyl-n-valeriansdure (V). Dureh Oxydation von I I I  m it Chrom- 
saureanhydrid in Eg. bei 50— 60°. . Semicarbazon, Cu H 210 3N3, verfilzte Nadelchen 
aus A., F. 162—164°. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 113. 9—29. Kónigsberg, Univ.) K in d .

F. Salmon-Legagneur, Ober die Einwirkung von Athylmagnesiumbromid a u f  
a.-Camphernitrilsauremethylester. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 790; C. 1926. 
I. 3399 u. vorangehend.) a-Camphcrnitrilsauremethylester liefert m it 4 Moll. C2H 5MgBr 
in A. ein krystallisiertes u. ein óliges Prod. Ersteres ist c/.-Athylidencamphidon, c 12h 19o n  
(I.), F. 206°, [o.]d10 =  + 1 1 °  16' in  absol. A., wl. in  A., 1. in  verd. Sauren. Gibt bei 

' C : C H - C H 3 r N
1 .0 .H , /  > n h  II. c 8h 14< ^ (OH). C2H6 i i i .

der C r03-0xydation Camphersaure u. Essigsaure. Hydrochlorid, C12H 20ONC1, m it HC1- 
Gas, F. 230—235°. —: N-Benzylderiv., ClaH 2sON. Aus I. m it N H 2Na, dann C0H 5-CH2C1. 
F. 140—141°, [gc]d18 =  + 4 3 °  46' in absol. A. Oxydation liefert Camphersaure, Essig
saure u. Benzylamin. — N-Allylderiv., C15H 23ON, F. 125—126°, [<x]d21 =  +67°34 ' 
in absol. A. — Dibromid, C12H 19ONBr2. In  Chlf. Zers. sich beim Erhitzen. — Die B. 
von I. diirfte wie folgt zu erkliiren sein:
0TT ^ C N  + CjHjMgBr -CH sO.MgBr / C-CI-I2 .C H 3

PTT ----------- O T-T c N -M g B r------------------ >- C8H 14s >̂JN y  I-
bU.,Uii3 c 6 ^ m ^ c 0 2CII3 x CO

Das ólige Rk.-Prod. (vgl. oben) liefert bei der V akuum dest.: 1. Campherimid, 
dessen B. bisher n icht zu erkliiren ist. — 2. l-[r-Propylol]-l,2,2-trimetliyl-3-cyancyclo- 
propan, C12H 21ON (II.), K p .I8 185— 187°, F . 79—80°, [gc]d 18 =  + 6 3 °  54' in  absol. A.. 
o-Nitrobenzoylderiv., Cj0H 24O4N2, F. 112— 113°. Die B. von I I .  ist eine Folgę davon, 
dafi sich das C 02CH3 im a-Camphernitrilsaureester an einem tertiaren C befindet (vgl.. 
dazu L e r o id e ,  Ann. de Chimie [9] 16. 366. 382; C. 1922. I. 1334). Die Entw . von 
Athylen bei der urspriinglichen Rk. ist auf die B. von II . zuruckzufuhren. — 3. I. — 
Das n. Rk.-Prod. I I I .  wurde nicht aufgefunden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 183- 
65—67.) L in d e n b a u m .

Rene Delaplace, Ober die Darstellung des Casiumeosinats. Man stellt nach dcm 
Vcrf, von H a c k s p i l l  metali. Cs dar, indem man eine Mischung von 2 Moll. CsCl u.. 
1 Atom Ca in cinem in ein Rohr aus Pyrexglas eingeschlossenen Stahlrohr auf dem 
Knallgasgebliise im Yakuum erhitzt. Das Cs dest. in eine Ampulle iiber, die man ver- 
schlieBt. Zur tjberfulirung in CsOH wird die Ampulle geoffnet u. in so viel W. ge- 
■"orfen, dafi sie nicht untersinkt. Andcrerseits bereitet m an aus Na- oder K-Eosinat 
u. verd. titrierte  Saure freies Eosin, setzt es im UberschuB zu der CsOH-Lsg. u. dam pft 
das F iltrat ein, wobei Cdsiumeosinat krystallisiert zuriickbleibt. — Die Riickstande
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im Stalli- u. Glasrolir (Gemiscli von Cs, Ca, CsCl u. CaCl2) werden in verd. HC1 gel., 
darauf das CsCl vom CaCl2 getrennt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 8 3 . 69— 70.) L b .

Robert Knoll, Uber die Oxydation von Sulfiden zu Svlfoxyden. Die Darst. von 
Sulfoxyden erfolgte bislier durch Oxydation der Sulfido m it H N 03, H 20 2 oder K-Di- 
chromatschwefelsaure. Die Oxydation m it H N 0 3 fiilirt meist niclit zu eiiihcitlicheu 
Rk.-Prodd. Boi Verwendung von K-Dichroniatsehwefelsaurc t r i t t  weitgehende Ver- 
harzung ein. H 20 2 scheint gtinstigcr zu wirken. Vf. fand, daB die Oxydation mit 
Chromsiture-Eg., selbst bei Verwendung der doppclten zur Oxydation erforderliehen 
Menge in allen Fiillen nur bis zum Sulfoxyd fiihrt, wiilirend bei der Oxydation mittels 
H 20 2 in Eg. dic Rk. manclimal ausbleibt oder auch bis zum Sulfon vorscliroitet.

V o r  s u c h e. Diphenylmełhylphenylsulfid, C19H 18S. Aus Diphenylmethylbromid 
u. Thiophenol boi 60—70°. WciBe, verfilzto Nadeln aus A., F . 82°, 11. in Bzl. u. li. A„ 
1. in k. A. — Diphenylmethylphenylsulfozyd, CwHlcOS. Durcli Oxydation des Sulfids 
m it Cliromsiiure-Eg. WeiBe Nadeln aus A., F . 139°. -— Diphenylmełhylphenylstdfon, 
CwH 160 2S. Bei der Oxydation des Sulfids m it H 20 2 oder K M n04. WeiBe Nadeln, 
F. 188°. — Diphenylmelhyl-cr.-naphthylsulfid, C23H 18S. Durcli Erwarmen von Di
phenylmethylbromid u. a - Thionaphlhol. WeiBe Nadeln aus Bzl. -f- PAe., F . 77°, II. 
in Bzl. u. h. A., 1. in PAe. u. k. A. —  Diphenylmetliyl-a.-naphthylsulfoxyd, Ca^jgOS. 
Durch Oxydation des Sulfids m it Chromsaure-Eg. oder H 20 2. WeiBe, langliclie Blattehen 
aus A., F . 128°. — Triphenylmeihylphenylsulfid, C2r,H20S. Durch Erwarmen von 
Triphenylchlormethan m it Thiophenol auf dem W asserbade. F . 105—106° aus A. um- 
krystallisiert. W ird yon H 20 2 nicht angegriffen. — Triphenylmethylphenylsidfoxyd, 
C^HjoOS. Aus dem Sulfid m it Chromsiiure Eg. Derbe Prismen aus A., F . 163°, 11. 
in li. Bzl. u. A., 1. in k. A. — Phenylsulfid. Liefert bei der Oxydation m it H 20 2 das 
Sulfon  (F. 127°), m it Cliromsaure das Sulfoxyd  (F. 71°). — Benzylsulfid. G ibt m it H 20 2 
oder Chromsiiure das Sulfoxyd  (F. 135°). — Amylsulfid. Mit H 20 2 oder Cliromsaure 
en tsteh t das Sulfoxyd  (F. 35—37°). — v.,a.-Dinaphthylsulfid. Reagiert n icht m it H 20 2, 
m it Chromsiiure unter B. des Sulfoxyds vom F . 165°. (Journ. f. p rakt. Ch. [2] 113 . 
40— 45. Erlangcn, Univ.) K in d s c i ie r .

Ernst Muller und Karl Weisbrod, Uber 2,4-Dinitronaphthyl-l-azid. (Vgl. Journ. 
f. prak t. Ch. [2] 111. 307; C. 1926. I . 1546.) Na-Azid  w irkt auf halogensub- 
stitu ierte arom at. Verbb. nur dann ein, wenn das Halogenatom im K em  sehr beweglieh 
ist, was durch die Anwesenheit wciterer Substituenten im  K em  erreicht wird. Merk- 
wurdigerweise wird im l-Chlor-2,4-dinitrobenzol das Chloratom nicht durch den Azid- 
rest eTsetzt, obgleich das Halogen sicher sehr beweglieh ist, wie die Umsetzung dieser 
Verb. m it H ydrazin zeigt. Dagegen fanden Vff., daB l-Chlor-2,4-dinitronaplithalin 
in  alkoh. Lsg. sehon bei 2—3-std. Kochen m it der bereehneten Menge Na-Azid unter 
B. von Dinitrojiaphthylazid (I) reagiert. Daneben en tsteht etwas Dinitronaphthol-Na, 
das durch seine Unloslichkeit in Chlf. vom Azid getrennt werden kann. Beim Ver- 
setzen einer alkoh. Aufschlammung v o n Im it A gN 03-Lsg. fallt Ag-Azid. Beim Behandeln 
m it alkoh. K ali t r i t t  Verseifung un ter B. von Stickstoffwasserstoffsaure u. Dinilro- 
naphthól ein. Beim Erhitzen ro n  I  iiber seinen F. entwickelt sich Stickstoff. Nach 
Beendigung der Gasentwicklung wird die Substanz wieder fest u. sehmilzt dann bei 
136°, F iir die entstandene gelbe Verb., welche die Liebermannsche Rk. fur Nitroso- 
verbb. n icht gibt, nehmen Vff. die K onstitution EL an. IX en tsteht beim Verkochen 
des Azids m it p-Xylol. J li t  N a-Athylat reagiert I  unter B. von III , dagegen konnte 
eine B. von Oxytriazol m it Malonester n icht beobachtet werden.

N, N0
3 iN0 2 NO

NOo NO,

II
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V o r  s u c h e. 2,4-Dinitro)iaphthyl-l-azid, C10H 5O4N5 (I). Aus Chlordinitro- 
napb.tb.alin u. Na-Azid. Ausbeute 75% . Aus A. gelbe, rhomb., sehr sta rk  doppel- 
brechende Nadeln m it gerader Auslóschung, F. 105° unter Zers., il. in A., Chlf., Bzl., 
Toluol, u. Eg., 1. in  li. A. u. Lg. — 4-Nitro-l,2-naphlhochincmdioximperoxyd, C10H5O,,N;)
(II). Aus I. durch. einstundiges Erhitzen auf 112° oder Yerkochen m it p-Xylol, Aus 
A. gelbe, lange, anisotrope, schwach doppelbrechende Krystalle m it gerader Aus
lóschung. F . 136°, 11. in A., Bzl. u. Chlf., 1. in h. Eg. u. A., swl. in Lg. Mol.-Gew. nach 
H ast 202,5, in erstarrendem Benzol 229,1. — 2,4-Dinitro7iaphthyl-l-dthylatherGn 'H.10OsN3,
(III). Aus I u. Na-Athylat. Daneben entsteht Dinitronaphthol-Na. Lange, dumie
Nadeln aus A., F. 94°, 1. in Chlf. — 2,4-Dinitronaphthylamin, C10H 7O4N3. Entstand 
beim Vers. der Kondensation von I  m it Na-Malonester neben nicht nalier untersuchten 
gelben, glanzenden Nadeln vom F. 172°. Feine gelbe Nadeln aus A., F . 237°. Bildet 
m it Mineralsauren keine Salze. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 3 . 30—39. Heidelberg, 
U n iv .) K i n d s c h e r .

James Wilfred Cook, Die Eeaktionsfahigkeit mesosubstituierter Anłhracene. I . 
Die Benzoylgruppe im  9-Benzoylanlhracen (Anthraphenon) hindert die B. yon Ad- 
ditionsverbb. an die Briicke, bezw. setzt die S tab ilita t dieser Verbb. stark  herab. Mit 
Br entsteht lediglicli 10-Bromanthraphenon, ohne B. von Additionsverbb., m it Cl 
gelang es dem Vf., in  einem, n icht zu reproduzierenden Vers., eine Additionsverb. I  
zu fassen, welche sich langsam unter Verlust von HC1 u. C6H 5 • COC1 zu einem Gemisch 
von 10-Chloranthraphenon (II) u. 9-Chloranthracen zersetzte. H N 0 3 liefert lediglicli 
10-Nitroanthraphenon (IY), m it N 0 2 en tsteht unter Addition eine Dinitroyerb. Y, 

'welche leicht unter H N 0 2-Verlust 10-Nitroanthraphenon bildet. Die Resultate stehen 
in guter tlbereinstim m ung m it den Forderungen der W ernerschen Yalenzlehre.

V e r s u c h e :  Anthraphenon vom F. 148°, aus Antliracen, A1C13 u. Benzoesiiure- 
anhydrid in CS2 (ais Nebenprod. 9,10-Dibenzoylanthracen vom F. 320°, n icht Tri- 
benzoylanthracen, wie L ip p m a n n  u. K e p p ic h  [Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 3 . 3086 
(1900)] angegeben) liefert in  CS2 m it Br lO-Bromanthrapherwn, C21H 130B r, aus Essig- 
ester, F. 175— 176°, in konz. H 2S 0 4 vorubergehende blaue Farbung. Aus Anthra- 
phenou u. Cl in CC14 10-Chloranthraphenon, C21H 130C1 (n )  aus Essigester, F. 164— 165°. 
Eine Lsg. von Anthraphenon in CC14 gab bei 0° m it einer Lsg. von Cl in  CC14 2 Stdn. 
aufbewahrt u. m it PAe. gefallt 9,10-Dichlor-9,10-dihydroanlhraphenon, C2lH 14OCl2 (I) 
aus Bzl. -f- PAe., F. 110— 111° (Zers.). In  Pyridin gel. werden die Cl-Atome durch 
Pyridiniumgruppen yerdrangt. Auf den F. erhitzt liefert I  10 -Chloranthraphenon u. 
9-Chloranthracen. Die N itrierung des Anthraphenons in Eg. m it H N 0 3 (D. 1,42) 
fiihrt zu 10-Nitroanthraphenon (vgl. L ip p m a n n  u . K e p p ic h , 1. c.). Mit NOa entsteht 
in Chlf. 9,10-Dinitro-9,10-dihydroanthraphenon, C21H 140 5N 2 (V), aus Chlf. -)- PAe., 
P - 175° (Zers.) 10-Chlor-, 10-Brom- u. 10 -Nitroanthraphenon werden von HC1 in Eg. 
durch 4-std. E rhitzen n icht angegriffen. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 1282— 87. 
London, Sir J o h n  CASS-Inst.) T a u b e .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Paul Marshall Dean, Uber e in  disso- 
ziierbares organisches P e ro x y d : das R ubrenperoxyd. (Vgl. S. 890.) Setzt man eine 
Lsg. von Rubren in Bzl. bei gleichzeitiger Belichtung — besonders wirksam ist Sonnen- 
licht — der L uft aus, so wird sie farblos ohne Fluorescenz. Beim Verdunsten im Vakuum 
hinterbleiben m it quantitativer Ausbeute weiCe Nadeln. Eine gelbe Verunreinigung 
laGt sich leicht fortwaschen. Das R ubrenperoxyd  ist zwl., besonders in Bzl., u. schm.
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boi ca. 190° (bloc). Besondcrs bemerkcnswert ist seine Dissoziation bei łióherer Temp. 
(bis iiber 200°). Dieselbe wurde durcli Erhitzen im absol. Vakuum in geeigneter 
A pparatur vorgenommen. Wenig iiber 100° beginnt eine Gasentw., die bei 150° lebhaft 
ist, wiihrend sich die M. immer tiefer ro t farb t u. in einem angesehlo$senen, stark  ge- 
kiililton U-Rohr sich eine FI. kondensiert. Z. B. licferte 0,5 g Peroxyd 17,7 ccin Gas, 
bcBtchcnd aus IG,2 ccm O, 1 ccm C 02 u. 0,5 ccm Restgas, 0,026 g fl. Kondensat 
(wesentlich Bzl.) u. 0,450 g festen Riickstand, zusammen also 0,498 g. N im m t man an, 
daB das Pcroxyd 1 Mol. C6H 0 enthalt, so wurde sich aus der erhaltenen Menge O (frei 
oder ais C 02) ergeben, daB 87%  Peroxyd Dissoziation erlitten haben, u. zwar 82%  
unter B. von freieiu O. Der feste Riickstand besteht aus nicht Yóllig reinem Rubren 
(F. 313 s ta tt 331°). Die Menge des fl. Kondensats erlaubt keinen sicheren SchluB 
auf dessen Bedeutung ais Konst.-Losungsm. — Uber die S truktur des Peroxyds ist 
vorlaufig nichts Bestimmtes zu sagen. Vielleieht handelt es sich um eine Molekiilyerb. 
Donn daB zwischen C u. O valenzchem. Bindung bestande, ist bei der vólligen Dis- 
soziierbarkeit des Prod. kaum anzunehmen. — Der Fali wird in Beziehung gebracht 
zu den bekannten Unterss. der Vff. uber dic kataly t. Autoxydation, bei welcher Per- 
oxydo eine wichtige Rolle spiclen. Das Verh. des Rubrenperoxyds beweist, daB ein 
organ. Peroxyd A [0 2] g la tt in A -f- 0 2 zerfallen kann. Das Rubrenperoxyd erinnert 
auch an das Oxyhamoglobin, u. es ist wohl moglich, daB im Hamoglobin n icht das Fe, 
wio bisher angenommen, sondern der organ. Teil des Mol. der Trager der O-iiber- 
tragenden Funktion ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1584—87.) L i n d e n b a u m .

Gustav Heller und Hellmuth Łauth, Ober die Einwirkung von Isatinnatrium  
auf Chlorkohlensaurccster. Dio Unters. von H e l l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 424;- 
C. 1918. I. 831) iiber dieses Tlicma wurde nachgepriift u. gefunden, daB auch die von 
I I a NTZSOH (Ber. Dtsch. Chom. Gea. 57. 195; C. 1924. I. 1378) mitgeteilten Resultate 
zum Teil unrichtig sind. Der Isatin-N-carbonsaureestcr nim m t bei der Einw. von W. 
oder 50%ig. H jS 0 4 keinen H , sondern H 20  auf. Die friiher ais a-Oxy-a-carboxy-(8 - 
oxydihydroindol aufgcfaBto Verb. ist domnach N-CarMthoxyisatinsdure (I.) u. n icht 
Kormylittaf instlure (H  a n t z s c ii). Analog bildet sieli m it A. der Ester von I. Alit Phenyl- 
hydrazin liofert I. kcin Phcnylhydrazid, sondern das Plienylliydrazinsalz des I. ent- 
Hpreohonden Phenylhydrazons. Durch Erhitzen auf 185° oder m it Aeetanhjrdrid an- 
liydrimcrt sieli I. wiedor zum Isatin-N-earbonsiiureester u. n icht zum Formylisatin 
(IlANTZSOll). Bei der CrO.,-Oxydation von 1. ontsteht weder das friiher angegebene 
C'hinolin<lcriv. nocli Formylanthranilsaure (llANTZSCH), sondern die bekannte N- 
OarbdlhoxyanlhranUsdure (11.), wclehe m it Aeetanhydrid u. Na-Aeetat in  Acetyl- 
nnthraiillHiluro Uborgoht. Dio von H e l l e r  u . J a c o b s o h n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
54. 1107; 0. 1021. U l. 112) bcschriobenen D eriw . des 5-Chlor- u. 5-Bromisatins sind 
jot/.t ulu Imloguniorto Ester von I. anzusehen. — Eine analoge Ringaufspaltung crleidet 
(lnu licl(iuinli) N- Ihnśoylisatin, indem es m it A. in I I I .  iibergeht. 

i /. ii CO-CO, II i ,  n  ii ^ C O jH  t t t  q  | t  ^ C O  •COiC1Hs
'• W f  NII.CO,C,H» ^ " ^ N I I - C O jC Ą  b->u ^ N H .C 0 .CaH5

V i> i' b u o li ('. (MU> R . Fuclis.) N-Carbfiłhoxyisatin$aure, Cu H u 0 5X (I.). Ent- 
ii(i'lit iiucli iuih Imitin-N-imrbonsiiureester mit k. verd. NaOH, sofort ansauern. Aus 
W,i I1’. I 19 150". Gibt  oiu kryatallisiertos Pb-Salz. — Athylester, C13H 150 5X. Auch 
niw I. mit ml. A. u. IlaS 0 4, Golblioho Nadelrosetten aus Gasolin, F . 66°. —  Phenyl- 
hl/ilrii.-iiiniil- <t<'N N-CarlHltlwjeywithmlurc.phtnylhydrazom, C .jH^OjNj. aus A., F. 161°, 
lim^fiiun 1, lii \ ('i'il. N aOll. Dio Lsg. roduziert FEULiSGsehe Lsg. —  X-Carbathozy- 
tnitln<inil:nhin\ l ’t()l l n0 4N (II.). Wurde aueli aus Anthranilsaure dargestellt. — N -  
OitfbotndhiMffwiliM a i l A u s  łsatin-N-carbonsiiuremethylester. Balken- 
f/ii‘inl|j(' Krywlullo (Hloi' golblioho Tafeln aus W., F. 147°. leichtcr 1. ais I. — JJeihykster, 
<!|,ll,|OaN. N-OarbomHhojryanlhtunilMuift!, graustieluge Nadeln aus verd. A., F . 179 
Mii IMII", X-/!riiu‘i/li.iiiliiisihirnslcr, (111.). 1. Aus Isatinnatrium , C6H5-
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COC1 u. wenig absol. A. in A. (Zimmertemp., einigo Tage, im Dunkeln) neben Isatin 
u. N-Benzoylisatin. 2. Durch Yerestern der N-Benzoylisatinsaure m it sd. A. u. H ,S O ..
3. Aus N-Benzoylisatin m it sd. A. Gelbliche Nadeln aus Lg., dann A., F. 80—81°,
11. in Bzl., Chlf., Essigester. — Phenylhydrazon, C23H 210 3N3, Krystalle aus Bzl. -f- Lg., 
F. 95°, 11. in h. A., Bzl., Essigester, wl. in A., Lg. Gibt m it h. verd. Alkali Isatin-/}- 
phenylhydrazon. — Oxim, C17H 160,,N2, Nadeln aus 20°/0ig. A., F. 103—104°. — N- 
Benzoylisalinsaureamid, C16H 120 3N2. Aus I I I .  m it konz. N H 4OH (Zimmertemp.,
3 Tage). Aus Toluol, F . 215— 216° unter Blasenentw., 11. in Aceton, Eg., wl. in A., Bzl. 
(Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 3 . 225—32. Leipzig, Univ.) L in d e n b a u m .

M. Asano und T. Kanematsu, Scliarfschmeckende Subsłanzen und ihre Kon- 
stituiion. I . Nach S t a u d i n g e r  u . M u l l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 711; C. 1 9 2 3 .  
I. 1091) sollen nur die Piperidide von fettarom at. Sauren, n icht dagegen solche von 
Fettsauren oder rein arom at. Sauren pfefferahnlichen Geselimack aufweisen. Da nun, 
wie auch genannte Autoren zugeben, der Geschmack nicht nur von der S truktur, 
sondern auch von der MolekulgróBe der Saureamide abhangt, jene Autoren jedoch 
nur die D eriw . der Fettsauren bis C7 untersucht haben, so haben Vff. die Piperidide 
der Fettsauren C8 bis C14 dargestellt. Es h a t sich ergeben, daB der scharfe Geschmack 
in den C9-Saurederivv. ein Maximum erreicht. — n-Caprylsaurepiperidid, K p .4 144°, 
schwach scharf u. bitter. — Pelargonsaurepiperidid, K p .ł3 184— 187°, s ta rk  scharf. — 
A u’P-Nonylensaurepiperidid, K p .4 167°, s ta rk  scharf. — n-Caprinsdurepiperidid, 
Kp.12>6193— 194°, schwach scharf. — Undecansaurepiperidid, K p .7 187— 189°, schwach 
scharf. — Undecylensaurepiperidid, K p .0 185— 186°, schwach scharf. — Laurinsaure- 
piperidid, K p .3 185— 187°, n icht scharf. — Myristinsdurcpiperidid, K p .3 206— 209°, 
F. 28°, nicht scharf. (Journ. Pharm . Soc. Japan  1 9 2 6 . No. 531. 36— 37.) Lb.

Yoshikazu Sahasbi, Uber die Konstitution der durch Hydrolyse von Rohoryzanin 
entstehenden [i-Saure (Diozychinolincarbonsdure). (Ygl. Biochem. Ztschr. 1 5 9 . 221;
C. 1925 . II. 925.) Im  weiteren Verlauf sciner Unterss. uber die fi-Sćiure aus dem Roh- 
oryzanin der Reiskleie h a t Vf. bewiesen, daB derselben keine der beiden friiher ver- 
mutet-en Formeln zukommt, sondern daB sie eine 2,6-DioxycMnolin-i-carbonsaure 
(I., tautomere Form  II.)  ist. Dies geht — in Verb. m it den fruheren Beobachtungen — 
aus folgenden neuen Tatsachen hervor: 1. Bei iiber 400° spaltet die Saure C 02 ab u. 
gibt, obwohl m it schlechter Ausbeute, eine Substanz, die m it groBer W ahrscheinlichkeit 
ais 2,6-Dioxychinolin identifiziert wurde. — 2 . Die Sśiure liefert ziemlich starkę 
Thalleiochinrk., eine weitere S tutze daftir, daB sich ein OH in Stellung 6 befindet. —
3. Wahrend mit C0H5COC1 in k. Pyridin -)- Chlf. das friiher beschriebene Tribenzoyl- 
deriv. entsteht, erhiilt man m it Benzoesaureanhydrid +  Pyridin in sd. Chlf. ein Mono- 
be?izoylderiv., welches sich zweifellos von I I .  ableitet. — 4. Die bei der Oxydation m it 
HN 03 entstehende Saure C8H.,OsN 2 ist nicht Juglonsaure, sondern sehr wahrseheinlich
2-Oxy-3-nilropyridin-4,5,6-tricarbonsaure (III.), denn sie ist m it keiner Dinitrooxy- 
phthalsaure ident., gibt bei der Zn-Staubdest. Pyridin u. enthiilt 1 N 0 2 (Verf. von 
Lim pr ic h t ). E s ist bekannt, daB nur bei Anwesenheit eines OH im Pyridinkern 
Nitrierung eintritt. Trifft Formel I I I .  zu, so ist dam it auch die Stellung des C 02H 
in der yS-Saure bewiesen. — 5. W ahrend die yS-Siiure m it Alkoholen u. HCl-Gas die 
Alkylestcr liefert (1. c.), geht sie bei der Methylierung in alkal. Lsg. in ein Dimelhylderiv. 
uber, welches wie die Saure selbst ein Ba-Salz bildet. Das eine CH3 wird nach Ze i s e l , 
nas andere erst nach H e r z ig -Me y e r  abgespalten. Daraus wurde sich Formel IV. 
ergeben, dic weiter dadurch gestiitzt wird, daB die Verb. — iihnlich wie a-Oxychinolin 
zu Isatin — zu einem Methylmethoxyisatin (V.) oxydiert werden kann. Einwandfrei 
bewiesen wurde Formel IV. schlieBlich durch Identifizierung m it der von R o s e r  
(Lie b ig s  Ann. 2 8 2 . 367) aus Chininsaure dargestellten p-Methoxy-N-melhyl-a.-chi7iolon- 
y-curbonsCiurc. Auch die Athylester beider Sauren wurden ident. befunden. Damit 
ist die Konst. der /?-Saure (I., I I .)  endgiiltig bewiesen.

75*
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V o r s u c k e .  Teilweise schon 1. c. referiert. — fl-Smire, C10H-O4N (I. u. II.). 
Da* Krystallwasser w ird crst bei 130— 150° vollig abgegeben. F arb rkk .: Mit Ferriferri- 
cyanidreagens tiofblau, m it MlLLONschem Reagens schmutzig rot, m it FoLlNschem 
Reagens indigoblau, m it alkal. Diazobenzolsulfonsaure rotviolett, m it Phosphor- 
molybdiinsiLure-f-NH4OH tiefblau, m it E g .-j-N aN O , rotlichgelb, m it HC1, N aN 02

C 02I-I c o 2h

u. p-Dimcthylaminobenzaldchyd gelb. Die gelbe wss. Lsg. der Saure wird durch Nitro- 
prussidnatrium entfarbt, m it Alkali wieder-gelb gefiirbt; beim Kochen brauner, mit 
Eg. dunkelgruner Nd. — 2-Oxy-3-nitropyridin-4,5,6-tricarbonsdure, C8H 40 9N 2 (III.). 
Enthii.lt nach Trocknen bei Zimmertemp. 2H20 . 2,6-Dioxychinolin, CBH 70 2N, 
gelblicho Nadelu aus verd. HC1, weiBe Nadeln aus verd. A., F. 310° (Zers.). — Mono- 
benzoyl-(}■ saure, Cł7H n 0 5N, amorpli, schm. iiber 300°. Gibt keine Rk. m it FeCl3 oder 
Ferriferricyanid. — p-Methoxy-N-}>iethyl-a.-chinolon-y-carbonsćiure, C12H310 4N (IV.).
1. Aus I, (II.) in verd. KOH m it (CH3)2S 0 4, m it Essigsaure neutralisieren,- m it Tier- 
kohle koclicn, m it HC1 fallen. 2. Aus Chininsaurejodmethylat u. konz. NaOH. Gelbe, 
faserigo Krystallo, F. 302—303° (Zers.) nach 1., gegen 295° nach 2. Ba-Salz, (C12H 10O,,N).> 
Ba, Nadeln. — Athylester, Cu H 160 4N. Mit A. u. HCl-Gas. Hellgelbe Nadeln, F. 166 
bis 167°, in A. griin fluorescierend. — p-Ozy-N-methyl-y.-chinolon-y-carbonsdure, 
Cn Ht0 4N. Aus IV. m it sd. H J  (D. 1,7). Gelbe Nadeln oder federartige ICrystalle, 
F . 303—304° (Zers.). Gibt starkoFerriferricyanidrk. — Methylmeihoxyisalin, C10H9O3N 
(V.). A up IV. m it alkal. ICMn04-Lsg. bei unter 30°, m it H 2S 0 4 fallen, ausathern. Rote 
rhomb. Tafeln aus A ., F. 167—168°. Ais Nebenprod. entsteht eine hellgelbe Substanz 
von unbekannter N atur, Nadeln aus verd. A., F . 191—192°. — Oxydation von I. (II.) 
selbst m it wss. K M n04-Lsg. ergab auBer viel C 0 2 nur Oxalsaure. (Scie. Papers Inst. 
Phys. Chem. Res. 4. 207—33; Biochem. Ztschr. 168. 69—72. Tokio, Inst. of Phys. 
and Chom. Res.) LINDENBAUM.

H. Jensen und L. Ho wian. d, Die Synthese von Acridin-9-ałhylamin. fi-(Acridin-9)- 
propiomdure. Darst. durch 8-std. Erhitzen von Diphenylamin m it Bernsteinsdure 
u. ZnCla auf 190—200° u. Extraktion  der Schmelze m it Na-Carbonat. Fcines gelbcs 
Pulver. Mcthylesłer, F . 95°, aus PAe. Hydrazid, C16H 150N 3. Derbe, weiBe Nadeln au3
A., F . 205—206°, unl. in W. u. A., swl. in A. u. Bzl. Gibt ein gelbes Dihydrochlorid 
vom Zcrs.-Punkt 270°. — Acndinurellian, C18H 180oN„. Aus dem Saurehydrazid iiber 
das Azid. Feine schwachgelbo Nadeln aus CC14, F. 144— 145°, unl. in W., swl. in CC14 
u. PAo., 1. in A. u. A. Hydrochlorid, gelbe Nadeln aus A., Zers.-Punkt 217—218°. 
Pikral, Nadeln aus A., F. 195°. — ^-[Acridin-9]-dthylamin, C15H 14N2. Durch Behandeln 
des Urothans mit HC1. Zarte BlŚttchen, F. 145°. Dihydrochlorid. K rystallisiert mit 
1 Krystallwasser in fcinen, gelben Nadeln vom Zers.-Punkt 225—230°, 11. in W., swl. 
in A, u. A. Pilcrat. Kleine, gelbe Nadeln, F. 225°. Behzoylderiv., C22H 18ON2. WeiBe 
Nadeln aus A., F. 213°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 198S—90. Louisville [Kent.], 
Univ.) K i n d s c h e r .

Heinrich Biltz und Giinther Schiemann, Uber den Mechanismus der Oxydation 
von Uarnsdure. (Vgl, B i l t z  u . K l e i n ,  Ber. D tsch . Chem. Ges. 58. 2740; C. 1926.
I. 1583.) D ie  von B e h u e n d  (L ie b ig s  A nn. 333. 144 [1904]) fiir A llantoin  u. Uroxan-
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saure u. von B i l t z  u . S c h a u d e r  (Journ. f. prakt. Chem. [2] 106. 108; C. 1924.
I. 1538) auch fiir Oxon- u. Oxalursaure ais Zwischenprod. bei der Oxydation der 
Harnsaure erkanntc Oxyacetylendiureincarbonsaurc sollte in dieser Unters. isoliert 
nachgewiesen, untersucht u. evtl. synthetisiert werden.

I. Reduktion der Oxydationslauge: Letztcre wurde nach der Vorschrift von 
B i l t z  u. S c h a u d e r  (1. c., S.' 145) hergestellt. N a-Stannit, Hydrazin, Zn-Staub 
u. Na-Amalgam fiihrten zu keinem Ergebnis. An Stelle der erwarteten Acetylen- 
diureinmonocarbonsaure konnte beim Abdampfen der essigsauer gemachten Lsg. immer 
nur Aliantom bezw. K 2C03 erhalten werden. W urde die Oxydationslauge yorher 
m it HC1 angesauert u. wieder alk. gemacht, so liefi sich einmal nach 20-std. Schiitteln 
m it Na-Amalgam eine ganz geringe Menge Acetylendiurein erhalten. Es wurde nach- 
gepruft, daB dieses sich beim Einkochen seiner alk. Lsg. nicht yerandert. — Nach 
Bestatigung der von R h e in e c k  (L ieb ig s  Ann. 134. 219 [1865], B i l t z ,  Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 43. 2001 Anm. [1910]) gefundenen Red. von Allantoin zu Acetylendiurein 
wurde auch die Oxydationslauge in s c h w e f  e l s a u r e r  Lsg. m it Na-Amalgam 
bezw. Zn-Staub behandelt. Es wurde kein Acetylendiurein erhalten u. die Ausbeute 
an Allantoin war so, ais wenn kein Reduktionsm ittel vorhanden ware. — Dagegen 
wurde aus e s s i g s a u r e r  Lsg. m it Na-Amalgam ca. 19%  der bereehneten Menge 
Acetylendiurein erhalten. Bei 235— 40° schwache Gclbfarbung, bei 280° starkere 
Braunung, bei 300° Dunkelfarbung, bei 305—310° Sehwarzung. Da aber Allantoin 
unter denselben Bedingungen (essigsaure Lsg.!) sich ebenfalls zu Acetylendiurein 
reduzieren laBt (17%  Ausbeute) ist der Nackweis von Oxyacetylendiurein oder dessen 
Carbonsaure n icht eindeutig. Die Vff. kommen auf Grund der Tatsache, daB sieli 
Allantoin in schwefelsaurer Lsg. zu Acetylendiurein reduzieren laBt, zu der Annahme, 
daB Allantoin von Oxyacetylendiurein, dessen Formel ihm zuweilen zugeschrieben 
wird, verschieden sein muB, da das vermutlicli in der Oxydationslauge der Harnsaure 
vorhandene Oxyaeetylendiurein unter gleichen Bedingungen kein Acetylendiurein 
liefert. Ferner folgern sie, daB, ubereinstimmend m it SlEMONSEN (L ie b ig s  Ann. 
333. 102 [1904]), Allantoin prim ar zu 4-Oxy-5-ureidocjlyoxalidon-(2) (s. nebenst.

N II-C H -N H -C O -N H 2 Formel) reduziert wird, das dann in Acetylen-
O C < NH 1  diurein iibergeht, wahrend sie den prinmren

1 RingschluB zu Oxyaeetylendiurein m it nach-
folgender Red. ablehnen.

II. Fallung des in der Oxydationslauge enthaltenen Zwischenprod. in Salzform: 
Eine gewisse Stiitze erfiihrt die Annahme einer Oxyacetylendiureincarbonsaure durch 
die B. eines Nd. m it Kupferammoniaksulfatlsg. Die Analysen stimmten, nachdem 
an den Ergebnissen eine K orrcktur von 5%  fiir Kaliumverunreinigungen angebracht 
wurde, auf die Formel C10H 20O11N10Cu3 u. die Vff. schreiben ihm die K onstitution 
eines bas. Cupriammoniumscdzes der Ozyacetylendiureincarbon-saure zu:

OH OH
i i

n h 4. o • c < ™ ; •0 •C u0H  H 0 C u •0 • c < n h 3 —  n > c ' 0 ' N H '

Ć o o ---------------------------Cu---------------------- o o ć
Olivgrunes Pulver, n icht umkrystallisierbar. Gegen die Annahme, daB die beiden 

-''H4 an das zentrale Cu-Atom gebunden sind, spricht die Farbę der Verb. Die Ab- 
scheidung erfolgte sehr langsam. 1/3 der bereehneten Ausbeute wurde erst nach 4 Wochen 
erhalten, doeh konnte nachgewiesen w'erden, daB Luftsauerstoff an der B. n icht be- 
teiligt ist. Die organ. Komponente des Salzes lieB sich nicht isolieren, vielmehr wurde 
bei Zers. m it H N 0 3 oder HC1 nur Oyalsaure erhalten. — Allantoin gab m it 2%ig. Cupri- 
ammoniumsulfatlsg. langsam einen blaugriinen Nd., der im Gegensatz zu obiger Verb. 
in veTd. Sauren ll. ist u. andere Zus. zeigte. Mit Cuproammoniaksalzlsg. gab es inner-
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halb 3 Wochen keino Fallung, ebenso Allanloinsdure. Ozalursćiure gab m it Cupri- 
ammoniumsalz bald eino flockige braunliche Fallung; von 340° ab dunkler, bei 370° 
Zers. unter Aufliellung zu GelblicliweiB. Ozalsaure: blaue, derbe rhomb. Tafcln, er- 
sichtlich Cu(NH3)2C20 4 • 2H20  (vgl. H o r n  (C. 1906. I. 1485), Acetylendiurein-, griine, 
floekige Fallung, die beim Auswaschen m it h. W. in Kupferoxydhydxat iiberging.

I II . Oxydation -von Acetylendiurein: K M n04 in alkal. Lag. wirkte auch bei 
erhóhter Temp. nicht ein. Dagegen entstand m it H 20 2 AllarUoin oder Cyanursaure. 
Das primare Prod. ist Allantoin, da dieses sich durch Perhydrol beim K o c h e n  zu 
Cyanursaure oxydieren laBt. (Vgl. dagegen V e n a b l e , Journ. Americ. Chem. Soc. 
40. 1101; C. 1918. I I . 711.) Die B. des Allantoins erfolgt zweifellos iiber Oxyacetylen- 
diurein (I), da eine primare Aufspaltung yon Acetylendiurein zu 4-Oxy-5-ureidogly- 
oxalidon-(2) wegen der Bestandigkeit des ersteren gegen Hydrolyse n icht in Frage 
kommt. Die B. von Cyanursaure erklart sich nach II, indem Allantoin zu Allantoxaidin

oxydiert u. zu Cyanursaure abgebaut wird (vgl. B i l t z  u . R o b l ,  Ber. Dtseh. Chem. Ges. 
54. 2441; C. 1922. I. 31). — Acetylendiurein: bei Red. von 10 g Allantoin m it Na- 
Amalgam 8 g Ausbeute. B ei groBeren Portionen sinkt die Ausbeute. Aus 43 g Glyoxal- 
bisulfitverb. 13 g reine Verb. (vgl. B i l t z ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 4808 [1907].) 
Die Bestandigkeit gegen h. alkal. K M n04-Lsg. wird m it Vorteil zur Reinigung benutzt. 
Aus 1 g Acetylendiurein m it 55 ccm Perhydrol (7 Stdn. auf dem W .-Bad (85— 90°))
0,7 g von Cyanursaure freies Allantoin. Reine Cyanursaure (80%  Ausbeute) bei % -std. 
RiickfluBkochen. — Bei 2 Verss. wurde eine Verb. (CHON)x gefunden. Vierseitige 
Doppelpyramiden m it kleinen Endpyram iden. Zers.-Punkt 255° (korr.). Sublimiert 
bei 500— 510°. Unl. in organ. Lósungsmm., sil. in h. W., 11. in k. W. u. verd. HC1, 
Lsg. reagiert stark  sauer. Mit AgN 03 hellgelbe Fallung, die sich am Licht schwarzt. 
Verd. NaOH lost ohne NH 3-Abspaltung, beim Abkiihlen krystallisiert- ein Na-Salz 
in Nadelbiischeln. Aus 1 g Acetylendiurein 0,2 g.

IV. Zur K enntnis der Acetylendiureindicarbonsaure: Zur Priifung der friiheren 
Annahme, dafi Oxyacetylendiureincarbonsaure ais freie Saure in wss. Lsg. schon bei 
Zimmertemp. C 0 2 vcrliert, wurde wegen der Unzuganglichkeit dieser Verb. Acetylen
diureindicarbonsaure untersucht. Beim Kochen der wss. Lsg. wurde nach 1%  Stdn.
1 COj, nach 3%  Stdn. beide C 0 2 abgegeben, bei 185° beide C 02 schon in  wenigen Min. 
Da die benachbarte Oxygruppe die C 02-Abspaltung in der Oxyaeetylendiureincarbon- 
siiure sicher begunstigt, diirfte obige Annahme bestiitigt sein. — Acetylendiurein- 
dicarbonsaureathylester wurde aus dioxyweinsaurem Na erhalten, das zuerst nach 
A n s c h u tz  u . P a r l a t o  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 1976 [1892]) m it 63%  Ausbeute 
in Dioxobernsteinsaureathylester iibergefiihrt wurde. Dioxyglyoxdlidondicarbonsaure- 
athylester konnte nach G e is e n h e im e r  u. A n s c h u tz  (L ieb ig s  Ann. 306. 43 [1899]) 
nur m it -20% s ta tt  80%  Ausbeute erhalten werden. Die Ausbeute an Acetylendiurein- 
dicarbonsaureathylester betrug 26% . Beąuemer ist die D arst. nach FENTON u . W ilk s  
(Journ. chem. Soc. London 101. 1581 [1912]). Aus 100 g dioxyweinsaurem Na 23 g 
Ester 18,4%)> Nadelchen aus W., Zers.-Punkt 268°. — Acetylendiureindicarbonsaure- 
dimethylester, C8H 10O6N4, nach F e n t o n  u . W ilk s  m it 17%  Ausbeute. Kleine, ofters 
verfilzte Nadelchen oder lange Prismen aus der 50-fachen Menge W. Von 310° an 
gelblich, Zers.-Punkt 322° (korr.). L. in w. W., weniger in CH3OH, wl. in  Eg. Die 
Verseifung des Athylesters m it wss. oder alkoh. KOH gelang nicht. Das bei Verseifung
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nach G e is e n h e im e r  u . A n s c h u t z  (1. c.) erhaltene NH4-Salz zcigte keincn scharfen 
-Zers.-Punkt., nachdem es von 243° an braunt. A ceł ylendiure indicarbonsaure krystalli- 
siert aus W. m it 1 Mol. H aO : C0H 6O6N4 -f- H 20 . Gegen Methylorange gut titrierbar. 
Aus 23 g Ester 6 g, Bleisalz: feine Nadelchen.

V. Priifung, ob die Oxydation von Harnsaure in alkal. Lsg. uber 5-Oxypseudo- 
harnsaure verlaufen kann. Die Frage ist zu verneinen, da beim Erhitzen von 5-Oxy- 
pseudoharnsaure m it wss. KOH keine Uroxan$aure u. nach dem Eindampfen der essig- 
sauer gemachten Lsg. kein Allantoin erhalten wird. Bei der Oxydation m it alkal. K M n04 
wurden 4 O aufgenommen, wobei Ozalsaure, aber n icht Oxalursaure bezw. Harnstoff 
entstanden. In  essigsaurer Lsg. m it K M n04 oxydiert lieferte sie, aber viel langsamer 
ais Harnsaure, Oxalursaure neben Harnstoff. (Journ. f. p rakt. Ch. [2] 113. 77 bis 
100.) H a r m s .

Heinrich Biltz und Giinther Schiemann, Die Umsetzung von Mesoxalsdure m it 
Harnstoff. In  der Hoffnung, aus dem Verschmelzen von MesoxaIsaure m it Harnstoff 
Oxyacetylendiureincarbonsaure (s. u.) resultieren zu sehen, priiften die Vff. die Angaben 
von M ic h a e l  (Amer. Chem. Journ. 5. 198 [1883]) nach, der dabei Allantoin erhielt.

COOII COOH
.N H 2 I I O-Ć-OH H 2Nx /N H -Ć -N IL

CO< +  | +  >CO OC< | >CO
\N H 2 CO H ,N /  \X H .C -N I-F

OH ÓH
Die Mesoxalsaure wurde nach CuRTISS (Amer. Chem. Journ. 35. 477 [1906]) erhalten 
u. hatte  F. 113— 14°. Sie war, im Gegensatz zu CuRTISS' Angaben, nicht zerfliefllich, 
wohl weil m it A. gewaschen, Ausbeute 20°/0 der bereehneten. — Die bereehneten, im 
Exsiccator getrockneten Mengen wurden vorsichtig einige Stdn. im kurzhalsigen Kólb- 
chen auf 110° gehalten. Nach 13 Stdn. war durch Entweichen von W., C 0 2, CO u. N H S 
ein Gewichtsverlust von 37°/o eingetreten. Der Ruckstand war fast reines oxalursaures 
Ammonium, neben kleinen Mengen Ammoniumoxalat, demnach verliiuft die Um- 
setzung folgendermaCen:

H a u p t r k . :  COOH-C(OH)2-COOH +  CO(NH2)2 =
CO(COOH)-NH-CONH2 +  CO +  2H 20  ,

N e b e n r k . : COOH-C(OH)a-COOH +  CO(NH2)2 =  (COONH4)2 +  CO +  C 02. 
Durch Zerfall eines Teils des Harnstoffs en tsteht das fiir Ammoniumoxalurat erforder- 
liehe NH3. Allantoin en tsteht nur, wenn etwas W. hinzugesetzt ist. Es geniigt, die ge- 
mischten Schmelzkomponenten 1 Stde. an der L uft offen stehen zu lassen. Die Sehmelze 
schśiumte bereits bei 70° (trocken erst bei 90°) u. wurde 3 Stdn. auf 110—15° gehalten. 
Die Ausbeute betrug nur 7,4%  der bereehneten. 22%  des angewandten Harnstoffs 
wurden zuriickerhalten. Steigerung der Ausbeute an Allantoin gelang nicht. Bei 
120—50° entsteht uberhaupt kein Allantoin mehr, ebensowenig bei gróBerem Wasser- 
zusatz. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 113. 101—04. Breslau, Univ.) HARMS.

Arthur W. Dox, Eingschhtfl in  Chloralkylphenylcarbazaten. Sechs- und sieben- 
gliedrige Hydrazolactone. In  Fortsetzung fruherer Arbeiten (D ox  u. Y o d e r , Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45. 723; C. 1923. I I I .  66) studiert Vf. die HCl-Abspaltung aus 
dem fl-Chlorathyl- u. y-Chlorpropylester der Phenylcarbazinsaure u. gelangte z u 6- u. 
7-gliedrigen Heteroringen.

CH«—CH3—O
i  c 9h 5 ■ n h  • n h  • c o o  • c h 2 • c h 2 • c i  — >- c  H ^ ___N H ___

C9H6-N— N H ------CO^ ^
I I  C6H 3 .N H -N H .C O O .C H 2 -CHs -CHJ-Cl — (3h  _ CH _ Ch 2> °

V e r s u c h e .  fi-Chlorathylphenylcarbazat, C0H u O2N2C1. Darst. aus Phenyl- 
hydrazin u. [}-Chlorathylchlorca.rbonat in Pyridin. WeiBe, nadelspitze Krystalle aus
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Bzl., F. 89°, unl. in W., 1. in den gewóhnlichen organ. Lósungsmm. — 2-Keto-4-phenyl- 
tetrahydro-l,3,4-oxdiazin, C!9H 10O2N 2 (I). Aus dem /?-Chlorathylester in absol. A. in 
Ggw. von Na-Athylat. WoiBe, schuppenformige Krystalle aus Bzl., F . 120°, swl. in 
h. W., 1. in A., Bzl. u. A. — y-Chlorpropylphenylcarbazat, Cj0H 13O2N2C1. Aus Phenyl- 
hydrazin u. y-Cldorpropylcldorcarbonal in Pyridin. WeiBe, sehuppige K rystalle aus 
Bzl., F. 72°. — Laclon der y-Oxypropylphenylcarbazinsaure, C10H 12O2N 2 (II). Darst. 
analog I. WeiBe, schuppenartige Krystalle aus Bzl., F . 146°, 1. in A., A. u. Bzl. Vf. 
schlagt vor, den Stamnikorper Homooxdiazin zu neńnen. — Verss. ,die Verbb. I u. II 
zu alkylieren, schlugen fehl. Bei der Hydrolyse u. Red. m it Sn u. HC1 ergab II ein 
nicht naher untersuchtes sek. Amin. — n- Butylphenylcarbazat, Cn H 160 2N 2. Aus Phenyl- 
hydrazin u. ,n-Butylchlorcarbonat in Pyridin. WeiBe, sehuppige Krystalle aus Bzl., 
F. 70°. — n-Butylbicarbamat, C10H 2aO4N2. Aus Hydrazinhydrat u. n-Butylchlorcarbonat. 
Sehuppige Krystalle aus Bzl., F . 47°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1951— 54. 
Detroit [Mich.].) K in d s c h e r .

Ernst Spath und Georg Burger, Ober Alkaloide der Colombowurzel. V. Eine 
net/e Base der Colomboimirzel und die Konslilution des Berbemibina und des Palmatrubins. 
(Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58- 2267; C. 1926. I. 1203.) Das rohe Tetrahydrojatror- 
rhizin enthalt noch eine andere Base, die Vff. ais Tetrahydrocólumbamin (I) bezeiclmen. 
Da die neue Base bei der Methylierung m it Diazomethan in  Tetrahydropabnatin uber- 
geht, muB sie das Gcriist des Palm atins besitzen. Sie enthalt ferner 30C H 3-Gruppen. 
Der Athylathcr von I  liefert bei der Oxydation m it K M n04 in schwach alkal. Lsg. das 
schon friiher besehriebene 6-Methoxy-7-athoxy-l-kelo-l,2,3,4-ietrahydroisochinolin (II). 
Bei tiefgreifendercr Oxydation entstehen Hemlpinsaure u. Methylathyluther-nor-m-hemi- 
pinsaure. Daraus folgt fiir Tetrahydrocolumbamin eindeutig die Konst. I. Es unter- 
scheidet sich also von dem isomeren Tetrahydrojatrorrhizin (III) lediglieh durch die 
Stellung der freien OH-Gruppe. — In  analoger Weise wurde die von F r e r ic h s  (Arch. 
der Pharm . u. Ber. der Pharm . Ges. 248. 276 [1910]. 251. 321 [1913]) angenommene 
Konst. des Berberrubins (IV) u. des von F e i s t  u. D s c h u  (Arch. der Pharm . u. Ber. 
der Pharm . Ges. 263. 294; C. 1925. II . 1175) beschriebenen Pahnalrubins (V) bewiesen. 
Ihre Tetrahydroderiw . wurden m it Diazoathan athyliert u. m it K M n04 oxydiert. 
Im  1. Falle entstanden Hydrastsaure u. 3-Atlioxy-4-methoxybenzól-l,2-dicarbonsdure, 
dereń Athylimid auch aus der 3-Oxy-4-methoxybenzól-l,2-dicarbonsaure von W e g - 
SCHEIDER (Monatshefte f. Chemie 3. 378 [1882]) synthet. bereitet wurde. Im  2. Falle 
waren die Abbausauren m-Hęmipimaure u. 3-Athoxy-4-methoxybenzol-l,2-dicarbonsaure.

V e r  s u c h e. Das Tetrahydrocolumbamin, C ^H ^O iN  (I), wurde aus dem rohen 
Jatrorrhizin durch Red. m it Zn-Staub, verd. H 2S 0 4 u. Essigsaure u. durch alternierende 
Fallung des Tetrahydrojatrorrhizins ais Hydrochlorid u. Fraktionierung der Basen 
aus CHjOH gewonnen. In  amorphem Zustand i s t l  11., in krystallisiertem wl. in CH3OH.
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F. 223—224° (Vakuum). Ausbeute aus 30 g Rohprod. 0,25 g. Es erwies sich ais vorteil- 
haft, bei der Methylierung oder Athylierung dieser Basen CH3OH bezw. absol. A. zu- 
zusetzen. — Tetrahydroberberrubin, aus Berberinehlorid durch 1-stdg. Erhitzen im C 02- 
Strom auf 190° u. durch Red. des Rohprod. m it Zn-Staub in sd. verd. H 2S 0 4 in Ggw. 
yon Essigsaure. Trennung vom Tetrahydroberberin durch 3°/0ig. KOH-Lsg. Aus yerd.
A. F . 167°. — Daraus m it D iazoathan Telrahydroberberrubinathylather, C21H 230 4N, 
gereinigt iiber das in  wss. HC1 wl. Hydrochlorid; aus A., F . 128°. Die bei der Oxydation 
dieser Base m it K M n04 anfallenden Sauren wurden iiber die Athylimide m ittels PAe. 
getrennt. Hydrastsaureuthylimid, unl. in PAe., aus CH3OH Blattchen vom F. 165— 166°. 
Athylim id der 3-Athoxy-4-methoxybenzol-l,2-dicarbonsaure, C13H 160 4N, 1 . in PAe., aus 
W. K rystalle vom F. 82—83°. Zur weiteren Identifizierung wurde es in die freie Saure 
u. ihr Anhydrid ubergcfiihrt. — Anhydrid der 3-Athoxy-4-methoxybenzol-l,2-dicarbon- 
saure, Cu H i0O6, aus 3-Oxy-4-methoxybenzol-,l,2-dicarbonsaure m it Diazomethan u. 
Yerseifung des Diathylesters m it 10°/oig. alkoh. KOH. K rystallin. erstarrendes Ol 
Tom F. 105°, im Vakuum destillierbar. Beim Umlosen aus sd. W. scheidet sich die 
freie Siiure vom F. 175° ab. Beim F. geht sie wieder in  ihr Anhydrid iiber. — Die
3-Oxy-4-methoxybenzol-l,2-dicarbonsdure geht durch 1-std. Erhitzen m it W. auf 170° 
in die Isovanillinsiiure iiber; aus W. Nadeln vom F. 251°. — Palmalrubin, durch 1/ 2-stdg. 
Erhitzen von Palm atinjodid m it Harnstoff auf 200° dargestellt, wird vom unyerandert 
gebliebenen Ausgangsmaterial durch E xtraktion  m it Chlf. oder noch leiehter durch 
Behandeln der Schmelze m it einer K J-haltigen KOH-Lsg. getrennt, wobei Palm atin
jodid ungel. bleibt, das Palm atrubin aber m it intensiv braunroter Farbę in Lsg. geht. — 
Daraus durch Red. m it Zn-Staub in verd. H 2S 0 4 in Ggw. von Essigsaure Tetrahydro- 
palmalrubin, C20H 23O4N, iiber das Hydrochlorid gereinigt, aus CH3OH, F. 120— 130°, 
nach Trocknen bei 100°/10 mm F. 148—149°. — Tetrahydropalmalrubinathylather, 
C22H 2;0 4N, aus A. K rystalle vom F. 115°, gereinigt iiber das Hydrochlorid. Die bei 
der Oxydation dieser Base anfallenden Sauren wurden wiederum iiber ihre Athylimide 
getrennt. Athylim id der m-Hemipinsaure, aus CH3OH F. 233°; Athylim id der 3-Athoxy-
4-methoxybenzol-l,2-dicarbonsaure, aus PAe., dann aus W . F . 82—83°. (Ber. Dtsch.
Chem. Ges. 5 9 . 1486—96.) Oh l e .

Ernst Spath und Erich Mosettig, Uber Alkaloide von Corydalis cava: Synthese des 
d-Tetrahydropalmatins. (Vgl.vorst.Ref.). V{f.habendasTetrahydroberberinmLchdemVeTf. 
Ton G ad a m er u. Voss (Arch. der Pharm . u. Ber. der Pharm . Ges. 2 4 8 . 43 [1910]) in  die 
beiden opt. Komponenten zerlegt u. diese durch Aufspaltung der Dioxymethylengruppe 
nach T o l le n s ,  W e b e r  u . C lo w e s  (Ber. D tsch. Chem, Ges. 3 2 . 2841 [1899]) u. Methy
lierung der freigelegten OH-Gruppen in d- u. l-Telrahydropalmatin iibergefiihrt. Dio 
Methode wurde zuerst am inakt. Tetrahydroberberin erprobt. In  die h. Lsg. von 5,5 g 
Phloroglucin in ein Gemisch von 100 ccm konz. H 2S 0 4 u. 150 ccm W. wurden 5 g 
dieser Base eingetragen, zum Sicden erhitzt, weitere 50 ccm H 2S 0 4 zugesetzt, wobei 
sich die FI. ro t farb t u. einen Nd. auszuscheiden beginnt. Dann bleibt das Reaktions- 
gemisch 5 Stdn. bei 100°, wird m it der gleichen Menge W. yerdiinnt u. nach 5 Stdn. 
filtriert. Das F iltra t wird m it K J  gefiillt, das Hydrojodid der Phenolbase in  yerd. KOH 
gel., mit C 02 wieder abgesehieden u. sofort m it A. ausgeschiitt-elt. Beim Einengen 
scheidet sich die Phenolbase C19/ / 210 4iV amorph ab. Ausbeute 2,5 g, F . 260— 262° 
(Vakuum) unter Rotfarbung. Swl. in W. u. den meisten organ. Losungsmm. Die 
-Methylierung dieser Verb. m it Diazomethan in Ggw. von CH3OH zu Telrahydropalmatin 
verlief m it fast quantitativer Ausbeute. — In  analoger Weise wurden d- u. 1-Tetra- 
hydroberberin behandelt. Die d-Form der Phenolbase konnte krystallisiert erhalten 
werden. F. 249—250°. Sic is t sil. in CH3OH, A., 11. in  A., weniger in  Bzl. u. Toluol, 
fast unl. in Bzn. [oc]d13 =  +307,7° (95%ig. A .; c =  ca. 1,15). Die opt. akt. Formen 
des Tetrahydropalmatins schmolzen bei 141—142°, [oc]d14 =  +288,9° (95°/0ig. A.; 
c =  ca. 0,8) bezw. [oc]d =  — 290,8°. E in aquimolares Gemisch der beiden Formen
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krystallisiert aus CH3OH ais inakt. d,l-Base vom F. 148—149°. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 59 . 1496—1500. Wien, Univ.) Oh l e .

Otto Dischendorfer, Die Bestimmung der Summenformel hochmolekularer Nalur- 
słoffe. Bei hochmolekularcn Stoffen gelingt die Feststellung der Anzahl der C- u. 
H-Atome im Mol. durch Elementaranalyse nur annahernd, da die gefundenen C- u. 
H -W erte haufig auf 2 oder mehr Formeln passcn. Am ungiinstigsten in dieser Hin- 
sicht verhalten sichVerbb. (CH2)n. Anders wird dies, wenn das Mol. durch Einfuhrung 
anderer Atome oder Radikale belastet wird. Wie die Molekulbelastung zu realisieren 
ist, hiingt von der N atur des Stoffes ab. Es stclien Substitution, Veresterung, Salz- 
bildung, Anlagerungsverbb. organ. u. anorgan. Molekule usw. zur Verfugung. Bei 
H erst. solcher D eriw . ist auf peinlichste analyt. Reinheit zu sehen, u. so haben sich 
die Halogenadditionsverbb. u. Substitutionsprodd., sowie die Ester infolge der leichteren 
Reinigungsmoglichkeit im allgemeinen giinstiger erwiesen ais Salze. U nter den Halo- 
genen speziell bietet Br besondere Vorteile. Cl ist zu leicht, die Jodprodd. sind zu 
zersetzlich. Vf. gelang es auf diesem Wege, uber die C-Atomzahl des Betulins der 
Birkenrinde, C30H50O2 K larheit zu schaffen, indem er den Di-p-brombenzoesaureester 
herstellte u. weiterhin in das Allobetulon, das Keton des aus Bctulin erhśiltlichen iso- 
meren AUóbetulins, 2 Br-Atome einfiihrte. Bezuglich der H-Atome herrscht noch 
Unsicherhcit. Die Methode der Molekulbelastung gestattet die Summenformel hoch
molekularer Naturstoffe bis zu 50 u. mehr C-Atomen zu bestimmen, m it Ausnahme 
einer kleinen Unsicherhcit beim Wasserstoff. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 3 . 1— 8. Graz, 
Techn. Hoehschule.) KiNDSCHER.

E. Biochemie.
E ,. E n zy m ch em ie .

Richard Willstatter, Zur Frage der proteinartigen Natur der Saccharase. Vf. 
weist nach der letzten Arbeit von V. E u le k  u . J o s e p h s o n  (S. 593) erneut darauf 
liin, daB es bei der Reinigung der Enzyme darauf ankam, hochwertige Praparate 
unter Erhaltung ihrer W irksamkeit yon bestimm ten Begleitstoffen, dereń Ggw. jeweils 
von irgendeiner Hypothese ais wesentlich angesehen wurde, so weitgehend zu be- 
freien, daB sich dio Bedeutungslosigkeit des bctr. Stoffes erwies. So werden zwar 
n icht bei jedem Saccharasepraparat alle nachweisbaren Begleitstoffe gleichzeitig 
entfernt, aber doch immer die Stoffe, auf die es gerade ankam. Die Saccharase lieB 
sich von chem. definierbaren hochmolekularcn Stoffen, wie Kohlenhydraten, Phosphor- 
yerbindungen u. Proteinsubstanzen ohne EinbuBe an A ktiv itat oder Bestandigkeit 
ganz oder fast ganz befreien. „F u r den Aufbau der Saccharase unentbehrliche kolloide 
Stoffe sind analyt. noch nicht definiert worden.“ — Vf. weist auf seine friiheren Arbeiten 
(vgl. W i l l s t a t t e r , S c h n e id e r  u. W e n z e l , Ztschr. f. physiol. Ch. 1 5 1 . 1; C. 
1 9 2 6 . I. 2477) hin, aus denen sich ergibt, daB im Gegensatz zur Ansicht von E u l e r  
u. J o s e p h s o n  (1. c.) T ryptophan ein fiir die Saccharase bedeutungsloser Begleit- 
stoff ist. — Noch weiter ais bisher diirfte Tryptophan zu entfernen sein, wenn man 
die aus invertinreiclister Hefe durch „gebrochene Freilegung unter Neutralisation“ 
gewonnenen Autolysate vor der Dialyse einer Alterung unterw irft. Hierbei wird 
erfahrungsgemiiB der tryptophanhaltige Begleitstoff durch andere verdrangt. Nach 
langdauernder Dialyse ist dieReinheitsstcigerung mitAdsorptionsmethodenauszufuhren.
— Folgerungen uber die Zus. der P raparate diirfen nur aus den Analysen der besten 
bekanntcn P raparate gezogen werden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59 . 1591—94.
Munchen.) H e s s e .

George W. Muhleman, Die Peklina.se von Sclerotinia cinerea. Die auf Pfirsich- 
stiicken oder Pflaumensaft gewachsenen Mycelmassen werden zur Gewinnung der 
Pektinase nach Trocknen m it Sand u. W. verrieben, eventuell abgepreBt. Die besten 
Erfolge geben 3—5 Tage alte K ulturen von hellbrauner Mycelfarbung. Das Enzym
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konnte nicht ausgefallt werden, die Lsg. lieB sich m it Toluol konservieren. (Botanical 
Gazette 80 . 325—30. 1925; Ber. ges. Physiol. 35 . 59. Ref. A r n b e c k .) S p i e g e l .

Charles Reid, Die WirJcsamkeit der Diastase im Blut und TJrin. Naclitharn ist 
meist diastat. wirksamer ais Tagesharn. Im  allgemcinen ist die W irksamkeit urn- 
gekchrt proportional der Menge, d irekt proportional der D. des Harnes, im allgemcinen 
parallel dem Gehalt an Harnstoff. Die Tagesmenge der Diastase ist beim selben 
Individuum  nur annahem d gleiehmaBig. Nach Malilzeiten ist die W irksamkeit am 
gróBten in der 2.—5. Stde. Aueh die Blutdiastase ist von der Ernahrung abhangig, 
nim m t nach der Mahlzeit von der 3. oder 4. Stde. bis zur 7. oder 8 . Stde. ab. Sie war 
verm ehrt bei akuter Nepliritis, Uramie u. kardiorenalen Fallen, auch bei einigen 
von Diabetes u. Prostatitis. (Brit. journ. of exp. pathol. 6 . 314—26. 1925; Ber. ges. 
Physiol. 35 . 304. Aberdeen, Univ. Ref. J a c o b y .) S p i e g e l .

Sophie Kołodziejska und Casimir Funk, Zur Chemie des Trypsins. Vorl. Mitt. 
Wie zur Reinigung des Insulins (vgl. F u n k , Science 63 . 401; C. 1 9 2 6 . I I .  51), scheint 
Flaviansiiure in Verb. m it Pikrinsaure auch zu der des Trypsins verwendbar. Die 
Aktivitiit des Flaviansaurepikrinsaurend. entsprach dem Trypsingehalt des Flavian- 
saurefiltrats. Beide Ndd. hatten  groBere A ktiv itat ais das Ausgangsmaterial. (Chemie 
d. Zelle u. Gewebe 1 3 . 46—49. W arschau, S taatl. Hygieneschule.) S p i e g e l .

Erik Essen-Mofler, tjber den Einflufi einiger Chininderirate auf die Tatigkeit der 
Dehydrogenasen der Skelettmushulatur. Nebst einigen Bemerkungen zum sog. „bio- 
logischen Grundgesetze“ von Arndt und Schulz. Optochin, Eucupin  u. Vuzin  wurden 
nach der Thunbergsehen Methylenblaumethode in ihrer Einw. auf die Tatigkeit der 
Dehydrogenasen in Froschmuskelbrei (I) u. in einer aus Pferdem uskulatur hergestellten 
Lsg. (II) gepriift. Schon 0,02—0,8-millimolare Giftlsgg. hemmen die Enzymwrkg., 
ca. 0,1— 1-millimolare zu 50%. Die [H ] iibte innerhalb des Bereiches von pn 6,3 
bis 8,6 keinen unzweideutigcn EinfluB auf die W irkungsstarke aus, anscheinend aber 
entgegen der bisherigen Auffassung m it zunehmender A lkalinitat eher einen er- 
niedrigenden. In  aąuimolekularen Konzz. wirkt Vuzin >  Eucupin >  Optochin; 
trotzdem scheint der therapeut. Quotient in gewissen Fallen fiir Vuzin am giinstigsten 
zu sein. Ganz kleine Konzz., ca. 0,001—0,08 Millimol, stimulieren die enzymat. 
Dehydrogenisierungsprozesse in I m itunter erlieblich, in II aber nicht. Dies stiitz t 
bzgl. des Arndt-Schulzschen Gesetzes die Annahme von 2 Angriffspunkten des Giftes, 
von denen im vorliegenden Falle nur der eine in II uberginge. Man kann annehmen, 
daB ein in kleinen Konzz. stimulierendes Gift diese Wrkg. dadurch ausiibt, daB es 
zuerst in den Zellen vorhandene Hemmungsfaktoren schiidigt. (Skand. Arch. f. 
Physiol. 4 8 . 99— 124. Lund, Univ.) S p i e g e l .

J.Markowitz und H.B.Hough, Eine Untersuchimgder Blutdiaslasen bei pankreas- 
losen Hunden. (Vgl. C h a ik o f f ,  M a c le o d , M a rk o w itz  u . Sim pson, Amer. Journ. 
Physiol. 74. 36; C. 1926. I. 426. M a rk o w itz  u . Sim pson, Proc. Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 19. Sect. V. 71; C. 1926. I I . 248.) Bei 16 n. Hunden zeigte der Diastasegehalt 
des Blutes eine Hochstabweichung vom D urchscbnitt von 70%. Nach yollstandiger 
Pankreasektomie tra t  ein groBer Abfall ein, wobei aber in einem Falle der W ert noch 
iiber der Norm blieb. Bei einem teilweise operierten Tiere blieb der Gehalt bis 2 Wochen 
Bach der Operation unyerandert, fiel aber schlieBlieh w il bei vollkommen operierten, 
bei einem anderen zeigte sich 3 Wochen nach der Operation erhebliche Verminderung. — 
Injektion von Insu lin  wirkte auf die Blutdiastasen nur wenig Yerandemd. 3 pankreas- 
lose Hunde, die m it Hilfe von Insulin viele Monate am Leben erhalten wurden, zeigten 
fast n. Blutdiastasenwerte. (Amer. Journ. Physiol. 75. 571—78. Toronto, Univ.) Sp.

E 4. T ierchem ie.
Herman Brown, Der Mineralgehalt der Haut von Mensch, Hund und Kaninchen. 

Bestst. von Ca, Mg, Na u. K  lassen sowohl individuelle Schwankungen ais auch deut-
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liche Unterschiede zwischen den verscliiedenen Arten erkennen. (Journ. Biol. Chem.
6 8 . 729—36. Philadelphia, Res. In st. of cutaneous med.) S p i e g e l .

Mitsumaru Tsujimoto, Neue Feltsduren im HaifiscMebcrol. Untersuclit wurde 
das vom Bothai (wahrscheinlich Centropkorus lusitanicus) stammendc Aizamedl: orange- 
gelbe FI., D .154 0,8638, SZ. 0,18, VZ. 24,2, Jodzahl 313, nn20 =  1,4905, Unverseifbares 
88,06%, hauptsiichlich aus Sgualen bestehend. Aus den Fettaanrcn wurde Iiber die 
Methylester isolierfc: Selacholeinmwe, C24H 460 2, feine weifie Blattchen, F . 42,5—43°, 
Jodzahl 61,8. — Aus dem O-alca-aizame-lebcrol, das ahnliche Kennzahlen wie das erste
Ol besaB, wurde auf gleichem Wege isoliert: Selachocerinsaure, C21H,180 2, weifie, glanzende 
Blattchen, F. 77,5°. Eine dieser Vcrb. isomere Saure, die Isosdachocerinsdure, wurde 
erhalten durch Hydrierung der Selacholeinsaure. WeiBe Blattchen, F . 81,8°. — Durch 
Elaidinierung der Selacholeinsaure entsteht Selachelaidinsaure, weifie Krystalle, F. 60,5°.
— Diebeiden neuen Sauren, Selacholein- u. Selachocerinsaure, wurden neben Clupanodon- 
saure auch im Aizamcol des Handels nachgewiesen. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 
385—88. Tokio, Imper. Industrial Lab.) H e l l e r .

Josef Strub, Spektrophotojnetrische Untersuchung einiger Blutfarbstoffe. Vf. unter- 
sucht m it dem Konig-Martensschen Spektralphotometer die Absorptionsspektren von 
Ozyhdmoglobin, Kohlenoxyhamoglobin, H&matoporphyrin u. Metliamoglobin. Die Be- 
obachtungsfehler u. ihre Abhangigkeit von Absorption, In terisitat u. Wellenlange 
werden eingehend studiert. Eine spektrophotometr. Methode wird angegeben zur 
Feststellung des Alters von Blutfleeken in Kleiderstoffen, beruhend auf der Umwandlung 
von Oxyhamoglobin in Methamoglobin. Das Beersche Gesetz is t auf die untersuchten 
Lsgg. n icht anwendbar. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 
24. 97—133.) K e l l e r m a n n .

D. Keilin, Eine rergleichende Untersuchung von Turacin und Hamatin und ihre 
Stellung zu Cytochrom. Cytochrom (vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie B. 98. 312; 
C. 1925. I I .  1770) is t ein in Tieren u. Pflanzen vorkommendes intracellulares Atmungs- 
pigment. Zu seiner Erforschung werden die einfacheren Verbb. Turacin  u. Hamatin 
besonders bzgl. ihrer Absorptionsspektren naher untersucht. Das Spektrum von 
Turacin, einer Cu-Porphyrinyerb. aus den Federn von Turakos, ahnelt dem Hamo- 
chromogenspektrum. Es verschiebt sich m it abnehmendem Dispersitatsgrad nach R ot 
hin; so liegt die a-Bande in gel. Zustande je nach dem L 6sungsm. zwischen 5610 u. 
5625 A; grob dispers, z. B. in den Federn, nach dem Ausfallen m it Sauren aus alkal. 
Lsgg. usw., bei 5802—5830, die /?-Banden bei 5240— 5310 bezw. 5400—5420 A. Turacin 
verbindet sich im  Gegensatz zu H am atin u. anderen eiweiflfreien Fe-haltigen Por- 
phyrinen, m it denen es nur die Lóslichkeit in Alkalien u. die Ausftillung ais Kolloid 
durch Sauren gemein hat, n icht m it N-haltigen Basen, wie N H 3, PyTidin, Nicotin, 
Albumin. Es bildet keine 0 2- u. CO-Verb., wird n icht durch H 20 2, K 3Fe(CN)6, K M n04 
oxydiert oder durch N a2S20 4 reduziert u. gibt tro tz  des Cu-Gehalts keine Oxydase- 
oder Peroxydaserkk. — In  alkal. Lsg. h a t ein sowohl aus Hiimoglobin wie aus Hamin- 
krystallen erhaltenes Ham atin dasselbc Absorptionsspektrum; es ist ident. m it dem 
„oxydierten H am “ von ANSON u.' M ir s k y  (vgl. Journ. of Physiol. 60. 221; C. 1925.
I I .  1288). Mit „Ham“ sollte nur das reduzierte H am atin bezeichnet werden; aus 
Hiimochromogen (Hch.) entstehen bei der Oxydation in alkal. Lsg. ausschliefilich die 
betreffenden Fe-Porpliyrine neben der Eiweifikomponente, bei der Red. vereinigt sich 
H am atin in Ggw. eines Proteins m it diesem u. bildet Hch. zuriick. Neutrales Ham atin 
(aus Hamin) zeigt schwach die Banden der sauren u. alkal. V erb.; m it N-Bascn bildet 
es die Parahamatine, womit allgemein Oxyhamatine -j- N-Verbb., -wie Globin, Histidin, 
“PjTidin, Nicotin u. die unbekannten X-Verbb. von C}rtochrom u. Oxylielicorubin, 
darunter auch das Kathamoglobin von VAN K l e v e r e n ,  bezeichnet werden. Die 
Paraham atine bestehen nur in der Nahc des N eutralpunkts, sie besitzen zwei ziemlich 
zerstreute Banden, yon denen die a-Bande (je nach der N-Verb. zwischen 5630—5717 A
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enger u. schwacher ist ais dic /J-Bande (5270—5336 A). Sio bilden bei der Red. die 
entspreclienden Hebe., m it Alkalien u. Sauren das alkal. bezw. saure Hanjatin. Die 
Spektren des Hiimatins u. des Heb. in versehiedenen Losungsmm. werden beschrieben; 
sie verschieben sich ebenso wie die des Turacins m it abnehmendem Dispersitatsgrad 
nach Rot, beim Hch. nur die a-Bandc ,u. zwar bis zu 170 A. Es gelingt, in Pyridin-Hcli. 
in Pyridin sowie NH 3-Hch. in N H 3 bei der Ausfallung m it NaOH bezw. durch Salze 
(NaCl, N H 4C1, K 2C 03) die beiden Absorptionstypen nebeneinander zu erhalten, also
3-bandige Spektren. Fiir Pyridin-Hch. lag a  bei 554,5, a x 569 u. fi fii boi 527,5, 
fur N H 3-Hch. a  bei 554, a.x 571,5 u. fi -f- fii bei 528 /afi. Danach schoint das a- u. 
/3-Hch. von A n so n  u. MlRSKY (1. c.) dieselbe Verb., jedoch in einem verschiedcnen 
Dispersitatsgrad, gewesen zu sein. Gegeniiber Hch. wird das Spektrum von H b 0 2 
bei der Ausfallung nicht verśindcrt, vielleicht dadureh, daB wegen des groBen Globinmol. 
eine Zusammcnlagerung der anteiligen Pigmente selbst nicht moglich ist. — Das 
reduzierte Cytochrom besitzt 4 Banden, bei einem P raparat aus Meerschweinchen lag 
z. B. a Ł bei 6045, a 2 5662, oc3 5500, fi (aus 3 Banden fix—fiz zusammengesetzt) bei 
5205 A. Der Vf. nim m t an, daB das reduzierte Cytochrom aus e i n e r  Hch.-Verb. 
besteht, die in zwei verschieden dispersen Zustanden sowie in einer teilweise veranderten 
Form vorliegt. Es entspreehen die Linien a 2—/? u. <x3—fi dem P yrid in-'u . N H 3-Hch. 
in Lsg. bezw. Suspension. E in dem Cytochrom iihnelndes 4-bandiges Spektrum, also 
auch m it oCj—fi, wird aus Hch. erhalten, wenn Nicotin-, Pyridin-, Globin-, KCN- oder 
NH3-Hch. m it K 3Fe(CN)6 osydiert u. dann m it N a2S20 4 reduziert wird. — Oxydiertes 
Cytochrom aus den Thoraxmuskeln von Bienen besitzt eine enge a-Bande bei 5665 u. 
eine starkere breite fi-Bandę bei 5287 A. Es liegt in der lebenden Zelle wahrscheinlich 
ais eine Paraham atinverb. vor. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 1 0 0 . 129— 51. 
Cambridge, Moltcno-Inst., Univ.) L o h m a n n .

Helmut Muller, Uber das Vorkommen des Cliolins und Melhylguanidins in  der 
Milćh. Ńachdem Vf. friiher (Ztsehr. f. Biologie 83. 259; C. 1 9 2 6 . I. 695) in Ziegen- 
milch Cholin gefunden hatte , wurde je tz t in Kuhmilchmolke sowohl dieses wie auch 
Methylguanidin naehgewiesen. Letzteres konnte bei der Aufarbeitung aus K reatinin 
entstanden sein. (Ztsehr. f. Biologie 84. 553—56. Kónigsberg i. Pr., Univ.) Sp.

K a iH sii, Uber die Zellkernsubstanzen der Pankreasdriise. Nach dem YonHAGlHARA 
(Ztsehr. f. physiol. Ch. 1 3 1 . 97; C. 1 9 2 4 . I. 506) angegebenen Acetonverf. wurden 
aus je 1 kg frischer Pankreas 120 g Trockenpulver erhalten m it durchschnittlich
11,50% H 20 , 12,68% N, 2,01%  P. Je  150 g Pulver werden m it 4 1 W. bei 5° ausgezogen 
u. das F iltra t m it 70 ccm 2 -n. CH3C 02H angesauert. Der abfiltrierte weiBe Nd. wird 
in W. in wenig NaOH gcl. u. m it Eg. wieder ausgefiillt. Die F iltrate  von diesem Nd. 
A gaben auf Zusatz von 4 1 A. einen zweiten Nd. B. E in zweiter Auszug des nach der 
ersten Extraktion verbliebenen Riickstandes lieferte nach gleichem Verf. Nd. C u. D. 
Der mit W. erschopfte Riickstand wurde m it 2 1 W. +  100 ccm 2-n. NaOH ausgezogen. 
Die alkal. Lsg. gab beim Ansiiuern Nd. E. Der m it Eg, angesauerte Riickstand lieferte 
mit A. u. A. getroelcnet P raparat F. Es wurden erhalten: 35 g A, 17,35 g B, 6,34 g C. 
4,19 g D, 32 g E, 48 g F. Die Priiparate A—D enthalten durchschnittlich 14,87% N 
u. 2,75% P. E  zeigte 13,35% N u. nur Spuren von P  u. F  14,18% N u. kein P . 1540 g 
Trockenpankreas lieferten 63 g Nucleoproteidsubstanz A—D. Je  20 g der gemischten 
Nueleoproteide wurden in verd. alkal. Lsg. m it CaCl2 gefallt: 12,18 g Nd. a) Das 
Filtrat gab m it Eg. 2,62 g Nd. b) Fas F iltra t von b liefert m it CuCl2 8,25 g c. Aus 
dem F iltrat wird das Cu m it H 2S entfernt, m it Pliosphorwolframsaure bei Ggw. yoii 
4% HoSO,, ausgefallt, der Nd. m it B ary t zerlegt, konz. u. m it A. gefallt, Nd. d 9,1 g. 
a enthalt 12,71% N, 3,82%  P, b 13,70% N, P  Spuren. o 13,45% N, 5,67%  P, 
d 14,46% N, kein P, 4,55%  H 2S 04. Dic Nucleinsaurepraparate a u. e gaben noch 
Biuretrk., enthielten also uoch EiweiBsubstanzen adsorbiert, was ihre Charakteri- 
sierung erschwerte. Die EiweiBkórper b u. d sind m it (NHJoSOj aussalzbar, fallen
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m it Phosphorwolframsiiure in  alkal. u. m it Pikrinsaure in neutraler Lsg. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 155. 42—51. Berlin, Univ.) G u g g e n h e im .

E 6. T ie r p h y s lo lo g ie .

G tum ar Ahlgreu, Insulinsekretion nach Vagusreizung bezw. Porlaligatur. Die 
Skelettmuskulatur, die bei n. Tieren Mangel an Insulin aufweist, entlia.lt nach Vagus- 
reizung einen tlberschuB dayon durch Ausschuttung aus den Pankrcasinseln (Priifung 
m it der Methylenblaumethode nach T h u n b e r g ). Ligatur der Pfortader h a t gleiche 
Wrkg. Insulin wird auch auf dem Lymphwege aus dem Pankreas abgefiihrt. (Skand. 
Arek. f. Physiol. 48. 1—7. Lund, Univ.) G e s e n i u s .

C. H. Best und H. P. Marks, Zusatz zur Wirkung des Insulins auf den Lactacidogen- 
gehalł der Skeletlmuskeln. Selbst bei hohem anorgan. P-Spiegel des Blutes infolge intra- 
vendser Einspritzung von Na-Phosphat t r i t t  keine Speicherung von Dexlrose ais Phos- 
phatester in den Skelettmuskeln ein. Die Glykogenz\ma)\mc entspricht der der Kontroll- 
verss. ohne Phosphatgabe. (Proc. Boyal Soc. London Serie B 100. 171.) GESENIUS.

Florence B. Seibert, Die IsoUerung eines krystallinischen Proteins m it Tuberkulin
wirksamkeit. Aus groGen Mengen Tuberkulin wurde das gesamte Protein durch Sattigen 
m it (NH4)2SO.i abgeschieden. Der Nd. enthalt ein in W. 1., n icht koagulierbares Protein, 
ein in W. 1., in der Hitze koagulierbares Protein u. ein in W. unl. Protein. Die ersten 
beiden besitzen Tuberkulinwirksamkeit. Die wasserlosliche, n icht koagulierbare dialy- 
sierte Eraktion wurde zur Krystallisation gebracht. Biischel von krystallin. Nadeln 
traten  auf, die durch Methylenblau gefarbt werden u. nach dem Waschen m it (NH4)2S 04- 
Lsg. u. Wiederauflosen in W. die Biuret-, Milion- u. Molischprobe geben. An tuber- 
kulósen Guineatauben wurde die Tuberkulinwirksamkeit naehgewiesen. Audi. die 
reinsten K rystalle enthielten noch kleine amorphe Beimengungen, in denen vielleicht 
die Krystallisation nur verzógert war. (Science 63. 619—20. Chicago, Univ.) J o s .

Otto Warburg, Uber d ie  W irkung von Błausdurećithylesler (A th y lca rb y la m in ) a u f  
die Pasleursche lieak tion . Nach T o d a  (S. 977) hem m t B lausdureathylester  (I) ebenso 
wie freie HCN yerschiedene Schwermetallkatalysen. Dagegen w irkt 10_3-n. I  im Gegen- 
satz zu HCN auf die Atmung von Rattengewebe (Leber, Niere, Hoden, Embryo, Jen- 
sensarkom) nicht ein. Hiernach muB eine yerschiedene Reaktionsfahigkeit oder Bindung 
zwisehen dem Schwermetall des Atmungsferments u. der von T o d a  untersuehten 
Modelle gegeniłber I  angenommen werden. Eine andere Fe-Verb., die m it I  u. HCN 
verschieden reagiert, is t Methamoglobin, dessen braunrote Farbę m it HCN in kirschrot 
umschlagt, m it I  jedoch unverandert bleibt. Wie das Atmungsferment wird auch der 
K atalysator der Blackmanschen Rk. bei der Assimilation der Chlorella im Gegensatz 
zu HCN durch 10_3-n. I  n icht geschadigt. Die anaerobe Garung von Hefe- u. Tumor- 
zellen bleibt durch 10_3-n. I  ahnlich wie durch HCN unbeeinfluBt. —  Der Vf. bezeiclinet 
die Koppelung zwisehen Atmung u. Garung durch eine chem. Rk., indem die Atmung 
auf die Garung liemmend wirkt, ais Pasteursche Rk. Da 10~3-n. I  weder die Atmung 
noch die anaerobe Garung beeinfluBt, dagegen die aerobe Garung (z. B. von Jensen- 
sarkomen) auf die GróBe der anaeroben erhoht, liegt eine elektiv hemmende Wrkg. 
von I  auf die Pasteursche Rk. vor. Der Quotient anaerobe Garung — aerobe Ga- 
rung/Atm ung wird in Ggw. von I also Nuli. I  w irkt hier spezif. chem., nicht durch 
eine unspezif. Oberflachenwrkg. (Narkose), da das starker adsorbierbare Yaleronitril 
die Pasteursche Rk. n icht unterbricht. Diese Rk. ist ais Schwermetallkatalyse an- 
zusehen. Da das Atmungsferment gegen freie HCN empfindlicher ist ais der Katalysator 
der Pasteursehen Rk., kónnen m it HCN diese Wrkgg. n icht wie m it I  erzielt werden. 
(Biochem. Ztschr. 172 . 432— 41. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. Biol.) Loh.

B. v. Fenyyessy, Uber die Bedeulung des Stoffwechsels der Parasiten fu r  das Wirts- 
tier bei der Trypanosomeninfekiion. Bei Infektion von R atten  m it Trypanosomen
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steigt der respirat. Stoffwechsel derselben in Parallele zur Trypanosomenzahl im Blut, 
gleichzeitig sinkt der Blutzuckerspiegel, beides Ausdruck fiir den Stoffverbrauch der 
Trypanosomen. Nacli Heilung m it Germanin gehen m it dem Verschwinden der Try- 
panosomen die Erscheinungen zuriick. (Biochem. Ztschr. 173. 289—97. Pśes, Hygien. 
Institu t.) Me i e r .

J. P. Hoet und Phyllis M. Tookey Kerridge, Beohachlungen an den Muskeln 
normaler und sich sclidlender Crustaceen. Die Feststellung von Cl a u d e  B e r n a r d , 
daB Glykogen im Crustaceenmuskel nur wahrend des Schalenwechsels żu finden sei, 
wird widerlegt. B ei den weichschaligen Arten is t der Glykogengehalt geringer ais 
bei den hartsehaligen. Parallel m it diesem geringeren Glykogengehalte geht ein friihes 
E intrąten der Totenstarre u. alkal. Rk., wahrend bei dem hoheren Glykogengehalt 
der hartsehaligen Arten der pn des Muskels 20 Stdn. nach der Tótung des Tiercs nach 
der sauren Seite hin verschoben ist. (Proc. Royal Soc. London Serie B 100. 116 
bis 119.) GESENIUS.

R. Delas und L. C. Soula, Die Art der Sparłeinmrkung. (Vgl. S. 1069.) Spartein 
fórdert vor allem den Tonus des Herzmuskels, w irkt also auf das Sarkoplasma, nicht 
auf die Muskelfibrillen. Vff. befurworten seine Anwendung bei Tachykardien u. 
iihnlichen Herzstórungen. (Presse mód. 33. 1685—86. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 367. 
Ref. H e s s e .) S p i e g e l .

F. Pharmazie. Desinfektion.
N. Fujita und M. Shiroma, Uber die chinesische Drogę „Tu-tschung“. Genannte 

Drogę ist die Rinde von Eucommia ulmoides Oliv. u. dadurch ausgezeichnet, daB sie 
beim Brechen u. Auseinanderziehen der Stiicke eine seidenglilnzende, fadenfórmige 
Wachsausscheidung gibt. D a in Japan  unter demselben Namen die ebenfalls faden- 
ziehende Rinde von Euvonymus japonicus Thurib. bezw. var. radicans Mig. verkauft 
wird, haben Yff. beide Sorten histolog. untersucht u. yóllige Verscliiedcnheit fest- 
gestellt. (Journ. Pharm . Soc. Japan  1926. No. 531. 38.) LiNDENBAUM.

E. Merck, D arm stadt, Darstellung eines kólloidalen, in  Wasser loslichen Wismutes 
fur Injektionszwecke, dad. gek., daB man eine alkal. Bi-Lsg. unter AusschluB der L uft 
in Ggw. von Schutzkolloiden u. unter Vermeidung hoher Temp. m it Na2S20 4-Lsg. 
reduziert, das Kolloid durcli A. oder ahnlichc Fallungsmittel ausfallt u. vorsichtig 
trocknet. — Man lóst z. B. K -N a-T artrat in W. u. NaOH u. g ibt allmahlich un ter 
Erwarmen bas. B i(N 03)3 hinzu. Zu der m it W. verd. Lsg. gibt man eine 9% ig. 
Gummilsg., NaOH u. eine wss. N a2S20 4-Lsg. Nach 1-std. Schiitteln in verschlossener 
Flasche erliiilt man ein tagelang an der L uft haltbares Sol. Zur Uberfiihrung in 
die Gelform versetzt man die Lsg. m it 87% ig. A., waseht m it 58°/0ig. A. viermal aus 
u. streicht zum Trocknen auf Glasplattcn. Das in W. 1. Gel en thalt ca. 40%  Bi u. 
44% organ. Stoffe. Das Prod. iibt bei Injektionen keine Atzwrkgg. auf lebendes 
Gewebe aus. (D. R. P. 427 669 KI. 30h vom 27/10.1922, ausg. 14/4. 1926.) S c h o t t l .

Knoll & Co. Chemische Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., H erstellung einer basischen  
Trijodphenol-Wismulverbindung, die auf zwei Trijodphenolgruppen drei Atome Bi in 
Osyd- bezw. Hydroxydform enthalt, dad. gek., daB man eine alkal. Trijodphenollsg. 
roit der berechneten Menge einer sauren Bi(N03)3-Lsg. versetzt, wobei zweckmiiBig 
das Reaktionsgemisch zunachst alkal. bleibt u. danach angesauert wird. — Das bas. 
Trijodphenolwismui d e r . Zus. (C6H 2J 30 )2-Bi30 2-(0H )3, ein gelbes lockeres Pulver, 
findet, zur Geruchsvcrbesscrung m it etwas H elio tropin  versetzt, bei der Behandlung 
luel. Geschwure aller A rt, von Unterschenkelgeschwuren, Furunknlose, B lasenleiden, 
Flechten, Ekzem en  u. eiternden, schlecht heilenden jauchigen  H nudził therapeut.  ̂ei -
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wendung, wobei es den Heilungsyorgang giinstig beeinfluBt, (D. R. P. 430 684 KI. 1 2 q 
vom 29/5. 1925, ausg. 21/6. 1926.) SCHOTTLANDER.

H. A. Metz Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Gustave P. Metz, 
Brooklyn, New York, V. St. A., Herstellung einer Harnstoffdoppelverbindung. Man 
sohm. krystallin. Na2S20 3 m it Harnstoff in verschiedenem Molekularyerhaltnis zu- 
sammen. — Es kónnen 1 , 2, 3 oder 4 Moll. Harnstoff m it 1  Mol. Na2S20 3. yereinigt 
werden. Fiir die therapeut. Verwendung eignet sieh besonders die Doppeherb. aus
1 Mol. N a2S20 3 u. 4 Moll. Harnstoff. Die Schmelzprodd. enthalten samtlich Krystall- 
H 20 . Die bei Tempp. bis zu 120° bewirlcte Schmelze kann auch in 95%ig. A. gegossen 
werden, Beim Abkiihlen seheidet sich die Doppelverb. in krystallin. Flocken ab. Die 
nur geringe Toxizitat aufweisenden Prodd. geben sterile, bestandige, zu intrayenosen 
Injektionen geeignete wss. Lsgg. Diese finden bei As-Dermatitis u. bei lig- u. Pb- 
Vergiftungen therapeut. Verwendung. Die Harnstoffkomponente bewirkt gleiehzeitig 
Diurese, wodurch die Metalle sehneller aus dem Organismus entfernt werden. (A. P.
1 583 002 vom 6/11. 1925, ausg. 4/5. 1926.) SCHOTTLANDER.

Winthrop Chemical Comrany, Inc., New York, V. St. A., iibert. yon: Walter 
Kropp und Wilhelm Schranz, Elberfeld, und Werner Schulemann, Vohwinkel, 
Anthelminticum, bestehend aus einem Gemisch von 50—75 Teilen o- u. 50—25 Teilen 
p-Benzylplienol. — Das anthelm int. Wrkg. aufweisende o-Benzylphenol wird zweck- 
miiBig im Gemisch m it p-Benzylphenol oder anderen Stoffen yerabreieht, um es in 
fl. Zustand zu bringen. Es iibt keine Reizwrkg. auf die Schleimhaute aus. Die Dosis 
fiir Menschen betragt 1 — 2 g, diejenige fiir Schafe 1  g. (A. P. 1 587 077 vom 1/2.
1924, ausg. 1/6. 1926. D. Prior. 9/2. 1923.) S c h OTTLANDER.

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: Hans 
Schmidt, Radcbeul-OberlóBnitz), Herstellung von Triacetylaminotriphenylstibin, dad. 
gek., daB man in Abanderung des D. R. P . 389151 ein Acetylaminophenylstibinoxyd 
m it CH3OH erhitzt. — Die Prodd. finden unm ittelbar oder nach weiterer Umwandlung, 
wie Abspaltung der CH3CO-Gruppe oder Oxydation des Sb-Restes therapeut. Ver- 
wendung (hierzu vgl. auch S c h m id t , L ie b ig s  Ann. 429. 123; C. 1923. I I I .  37). 
(D .R .P . 431202 KI. 12o yom 3/1. 1922, ausg. 7/7. 1926. Zus. zu D.R.P. 389 151; 
C. 1924. II. 759.) SCHOTTLANDER.

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Eduard Sprongerts), Biebrich a. Rh., Dar- 
stellung von Carbamhisaureestern, dad. gek., daB man Chloralalkoholate nach dem iib- 
lichen Verf. in ilire Carbaminsaureester uberfiihrt. — Die Chloralalkoholate werden z. B. 
m it Phosgen in Ggw. yon Dimethylanilin oder Chinolin zu den Chloralalkoholatkohlen- 
sdurecMoriden kondensiert u. diese dann m it N H 3 oder organ. Basen, wie A nilin , zu 
den Carbaminsaureeslern umgesetzt, — oder m an gelangt, bei Verwendung von Alkyl- 
oder Arylkohlensaurechloriden, iiber die gemischten Carbonate durch Umsetzung mit 
N H 3 ebenfalls zu ihnen. Carbaminsaureester des Chloralathylalkoholats, Krystalle,
F . 109°, 11. in allen organ. Losungsmm. auBer Bzn., swl. in W. — Phenylcarbaminsaare- 
ester des Chloralathylalkoholats, Nadelchen, F . 78°, 11. in den meisten organ. Losungsmm.
—  p-Athoxyphenylcarbaminsaureester des Chloralathylalkoholats, aus p-Phenetidin u. 
dem Chlorocarbonal des Chloralathylalkoholats erhalten, F . 88°, 1. in den meisten organ. 
Losungsmm. — Der Carbaminsaureester des Chloraldthylcarbonats entstoht auch durch 
Einw. von NH 3 auf den gemischten Kohlensdureester des Phenols u. Chloralathylalkoholats, 
der seinerseits aus Phenolchlorocarbonat u. Chloraldthylalkoholał gewonnen werden kann, 
un ter Abspaltung von Phenol. — Carbaminsaureester des Chloralmethylalkoholats,
F. 121°. — Carbaminsaureester des Chloralpropylalkoholats, F . 85°. — Carbaminsaure- 
ester des CMoralallylalkoholats, F . 64°. — Der Carbaminsaureester des Cliloral-iso-amyl- 
alkoholats, K rystalle, F . 70—72°, ist in allen organ. Losungsmm. 11., wl. in W. Die 
gute hypnot. u. keinerlei stijrende Nebenwrkg. zeigenden Prodd., dereń schlaferzcugende
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u. tox. Dosen sehr stark  auseinanderliegen, finden ais Sclilafmittel thorapeut. Ver- 
wendung. (D. R. P. 430 732 KI. 12o vom 9/6. 1923, ausg. 19/6. 1926.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Hahl, Elber- 
feld), Darslellung von in  Wasser loslichen, komplexen Antimonverbindungen der Chinolin- 
reihe, dad. gek., daB man auf dio Alkali- oder Erdalkalisalze von 8-Oxychinolinsulfo- 
siiuren 0 2-Verbb. des Sb111 einwirken laBt. — Z. B. wird eine wss. Lsg. des Na-Salzes 
der 8-Oxychinolin-5-sulfosaure m it Sb20 3 bis zur fast vólligen Lsg. des letzteren erliitzt, 
filtriert u. das F iltra t eingedampft. Die Sb-Komplexverb., gelbliehweiBes, in W. mit 
gelber Farbę u. fast neutraler Rk. 1. Pulver. Aus der wss. Lsg. wird durch (NH4)2S 
orangerotcs Sb2S3 ausgefallt. — E rh itz t man eino neutrale wss. Lsg. der 8-Oxychinolin- 
disuljosaure (vgl. Journ. f. p rakt. Ch. N. F . 41. 40 [1890]) einige Zeit m it Sb(OH)3 
im UborschuB, filtriert u. trop ft das klare F iltra t in A., so fallt die Sb-Komplexverb., 
gelbes in W. m it sehwach saurer Rk. 1. Pulver, aus. Sie onthiilt ca. 9%  Sb. Aus der 
wss. Lsg. fallt Alkalisulfid orangerotes Sb2S3. Dio Prodd. finden therapeut. Verwendung. 
Ihre wss. Lsgg. sind ohne Reizwrkg. (D. R. P. 430 883 KI. 12p vom 29/11. 1924, 
ausg. 23/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Felix Korsanke, Frankfurt a. O., Herstellung eines gegen Hundestaupe uiirlcsamen 
Heil- und ScMdzserums, 1. dad. gek., daB man das Virus der Hundestaupe durch 
Symbiose m it Rotlaufbazillen u. m it Krankheitserregern aus der Gruppe der hamorrhag. 
Sopticamie, u. zwar am besten m it Gefliigelcholerabazillen, auf gceignetem Nalirboden 
zuclitet u. m it den Mischkulturen Pferde oder Maultiere zum Zweck der Serumgowinnung 
immunisiert. —  2. dad. gek., daB m an die Pferde oder Maultiere m it den F iltraten  
der uppig entwickelten Mischkulturen behandelt. —  3. dad. gek., daB man das Staupe- 
yirus in Symbiose m it Schweinerotlaufbazillen einerseits u. m it Erregern der hamorrhag. 
Septicamie andererseits getrennt ziichtet, darauf getrennt die K ulturen oder ilire 
Filtrate verschiedenon Tieren injiziert u. die so gewonnenen Sera mischt. — FI. Nahr- 
boden aus Fleischbouillon, Pepton u. anorgan. Salzen werden z. B. m it Rotlaufbazillen 
u. gleichzeitig m it Gefliigelcholerabazillon beschickt u. 2—3 Tage der B ruttem p. aus- 
gesetzt. Nachdem diese K ulturen angegangen sind, wird auf sie eine ldeino Menge 
aus dem Nasensekret frisch staupekranker Hunde entnommenen Hundestaupevirus 
steril aufgeimpft, die Mischkulturen zur weiteren Vermehrung des Staupevirus noch
2 Tage bei Bruttem p. gehalten u. alsdann die Mischkulturen oder ihre F iltrate  un- 
mittelbar zur Immunisierung von Pforden oder Maultieren verwendot. (D. R. P.
430 446 KI. 30h vom 7/8. 1924, ausg. 16/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

James A. Wade, Detroit, Michigan, V. S t. A., Kosmełisches H ittel, bestehend 
aus einem Gemisch von Paraffinol, wasserlialtigem W ollfett, Ceresin, Milchsaure, 
Borsaure, Ricinusol u. Alaun. — Die pastenfórmige M. dient zur Hautpflege, ins- 
besondere zur Entfernung von Mitessern. (A. P. 1 588 826 vom 10/5. 1923, ausg. 
15/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Paul W. Kruger, Boyett, Mississippi, V. St. A., Herstellung eines antiseptisch 
wirkenden Zahnzements. Man mischt Kaolin m it einer wss. Lsg. von MgCl2 oder diesem 
u- Mg(N03)2, verdam pft zur Troekne, caleiniert u. vermah.lt den MgO-Zement zu einem 
feinen Pulver. Dieses wird m it Eugenol oder Guajacol ais „F l.“ angeriihrt u. dient 
dann zum Fullen der Zahne. (A. P. 1 584 560 vom 19/6.1924, ausg. 11/5.1926.) S ch .

Mike K ulicky , Kenosha, Wisconsin, Haarpflegemiltel, bestehend aus ausgelassenem 
Speck, Scliweineschmalz, A., gepulverter Fliederbliite u. einem Duftstoff. — Das 
Ganzo wird zu einer Pomadę verarbeitet. (A. P. 1 590 100 vom 24/3. 1925, ausg. 
22/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, ubert. von: 
Hans Langer, Berlin-Charlottenburg, Ilarndesinficieniia. Kurzes Ref. nach Oe. P. 
100727; C. 1926. I . 729. Nachzutragen ist folgendes: Wirksame Harndesinficientia

VIII. 2. 76
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werden auch durch Mischen von Hexam ethylentetram in oder dessen Salzen m it den 
Halogenhydraten anderer Aminos&uren ais Betain, wie Glykokoll, A lanin  oder dereń 
Estern erhalton. Dio Gemischo wirken hierbci wie ein solches aus C6H 12N4 u. HC1, 
u. zwar ist die Desinfektionswrkg. wesentlich starkcr ais die des C„Hi2N4 allein. Man 
misoht z. B. gleiche Teile C67/12AT1 u. Alaninchlorliydrat, — bezw. 1 Teil CrJ l 12N i u.
3 Teile Betainbromhydral, — bezw. 1 Teil CcJ I liN i , 3 Teile Milchzucker u. 8 Teile 
Belainchlorhydrat, -— bezw. 1 Teil Hexameihylentetramtriborat m it 2 Teilen Betain- 
chlorhydrat, — bezw. 1 Teil sulfosalicylsaures CeH12N t m it 2 Teilen Betainchlorhydrat. 
Dio trockenen pulverformigen Gemische sind unzers. haltbar u. kónnen auch zu 
Tabletten gopreflt werden. (A. P. 1 588 753 vom 17/6.1924, ausg. 15/6.1926. D. Prior. 
20/10. 1923.) SCHOTTLANDER.

G. Analyse. Laboratorium.
Hugh Griffiths, Das Rechnen m it verschiedenen Mafieinheiten nach Slroud. Die 

vom Vf. angegebcne Rechnungsart beruht darauf, daB m an das Verhaltnis yerschiedener 
MaBeinheitcn z. B. cbm :Stunde ais Bruch ausschreibt: (m3/Stunde). (Chem. Apparatur 
13. 138. London.) N e i d h a r d t .

P. Abelmann, Ober einen neuen Laboratoriumsapparat fiir  Reihenfiltrationen im  
Vakxtum. Dieser zweckmaBige App. besteht aus einer Luftpumpe, einem Windkessel 
u. einem Verteilcrrohr m it mehreren Anschliissen. (Collegium 1926. 275— 76.) RlESS.

Brunolf Brukner, Untersuchungen an Ulirafeinfiltern. Es werden die fiir die 
F iltration zur Trennung von Kolloiden geeigneten Ultrafeinfilter weitgehend nach 
Einrichtung u. W irksamkeit unter Beriicksichtigung theoret. u. prakt. Gesiehtspunkte 
crórtert. W eiterhin wurde die Einw. von Elektrolyten u. des Druckes auf die Filter 
gepriift u. dio F iltration von kolloiden u. von krystalloiden Lsgg. verfolgt. Die Er- 
gebnisso der Unterss. werden am Schlusse kurz zusammengefaBt; dazu ist das Original 
nachzulesen. (Ztsehr. Ver. D tsch. Zuckerind. 1926. 419— 48.) RtiHLE.

C. Sollscher, Deslillationsaufsalz. Es wird ein Destillationsaufsatz beschrieben, 
der sich besonders fiir das Abdestillieren von Extraktionsm itteln  in der Nahrungs- 
mittelanalyso cignet. In  den Hals eines gewóhnlichen, z. B. bei der Best. von Fetten  
bemitzten Kolbens ist ein Glasaufsatz eingeschliffen, der m it Thermometerstutzen 
u. einem Destillationsrohr nach R e it m a ir  zur Verlmtung des Ubersteigens der FI. 
versehen ist. Korkverschliisse werden bei dieser Anordnung vermieden. (Svensk 
Kem. Tidskr. 38. 110.) W u r s t e r .

J. Duclaux und J. Errera, Laboraloriumsmitteihing. Einige Bemerkungen iiber 
Viscositiitsmes$ungen beireinenFlitssigkeiten. (Buli. Soc. Chim. Belgique 35.198— 203. —
C. 1926. I. 173. 2814.) L i n d e n b a u m .

S. Ganapati Subramanyam, Das tonende Bad und Oberflachenspannung von 
Flilssigkeiten. Vf. besehreibt eine Modifikation von Lord R a y le ig h s  stroboskop. 
Methodo der Geschwindigkeitsmessung von Krauselwellen an der Oberflache von 
Fil. Eine einzelne, elektromagnet. betatig te Stimmgabel erzeugt einerseits derartige 
Wollen u. stouert andererseits mit- Hilfe eines Rayleighschen SjTichronmotors eine 
Stroboskopsehoibe, die ebensoviel Schlitze bat, ais Zśihne an der A rm atur des Motors 
Yorhnnden sind. Bei Betrachtung der Fl.-Oberflaehe durch diese Scheibe erscheinen 
dio Kriiuselwellen stationfir, so daB ihre Wellenlange leicht zu messen ist. Vf. gibt 
einen Vers. an, aus dem sich ein W ert von 73,7 dyn/cm  fiir die Oberflachenspannung 
t‘o h  11'. bei 30° ergibt. (Physical Review [2] 27- 632—33. Rajam undry, S.-Indien.) Fii.

P a u l E. Klopsteg, Oberfluchenspannungsmessung nach der Ringmethode. Vf. 
wendet sich gegen die Ausfiihrungen von M a c  D o u g a l l  (Science 62. 290; C. 1926.
I. 730) bzgl. der Genauigkeit der Ringmethode zur Messung der Oberflachenspannung. 
Bei riehtiger AusfUhrung liefert die Methode exakte Resultate. (Science 63. 599—600. 
C entral1 Sóieńtifio Co.) ■ J o s e p h y .
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WaltherBarth, Studien zur Interferometrie. I . u. I I .  Mitt. I . tJber das Zeiss-Lowe- 
sche Flitisigkeitsinterferometer. Vf. g ibt eine genaue Anweisung fiir den Gebrauch 
des Instrum ents. Die Prinzipien der Einstellung u. der Eichung werden eingehend 
erórtert.

I I . Die Untersuchung sehr verdiinnter Losungen. Mit dem Interferom eter lassen 
sieh Konzz. von 0,001 Mol/l m it groCer Genauigkeit messen. Die Eichkurven ver- 
schiedener Stoffe weiehen voneinander ab ; wahrend sie z. B. fur CO(NH2)2 u. Hg(CN)2 
gerade Linien sind, sind sie bei KC1 u. M gS04 in der Nahe des Nullpunktes konkav 
nach der Achse der Konzz. gekrummt. Der Grund fiir das abweichende Verh. liegt 
wahrscheinlich in der Elektrolyt- bezw. N ichtelektrolytnatur der gel. Stoffe. (Ztschr. f. 
wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 2 4 . 145—58.158— 66.) K e l l e r m a n n .

Karl Schaum und Walther Barth, Studien zur Interferometrie. I I I .  Die Ver- 
folgung des Verlaufs chemisćher Reaktionen mit dem Zeiss-Ldweschen Fliissigkeitsinler- 
ferometer. (II. vgl. vorst. Ref.) Der Verlauf chem. Rkk. laBt sich insofern m it dem 
Interferom eter verfolgen, ais man in die Gleichung des Massenwirkungsgesetzes an 
Stelle der Konzz. die GróBe des reduzierten Skalenwertes einfuhrt. Aus der Andęrung 
dieses W ertes kann m an auf die Ordnung der betreffenden Rk. schlieBen. Die Unters. 
der Umlagerung von N itroathan u. der Verseifung vom M ethylacetat durch NaOH 
liefert den Beweis fiir die Brauchbarkeit der Methode. (Ztschr. f. wiss. Photographie, 
Photophysik u. Photochemie 24 . 166—71.) K e l l e r m a n n .

Donald Statler Villars, Die Durchldssigkeit des Ołdenbergschen Chlorfilters fiir  
X 2537. Vf. miBt die Absorption zwischen 2232 u. 5461 A des Filters von Ol d e n - 
BERG (Ztschr. f. Physik 29 . 328; C. 1 9 2 5 . I. 616), nach der Methode dor photograph. 
Photometrie. Das F ilter besteht aus Chlor bei einem Druck von 6,5 a t. Die Werto 
der Durchlassigkeit fiir die verschiedenen Wellenlangen sind tabellar. zusammen- 
gestellt u. werden m it denen des Filters von P e s k o w  (Ztschr. f. wiss. Photographie, 
Photophysik u. Photochemie 1 8 . 235; C. 1 9 1 9 . I I I .  307) verglichen. Das F ilter von 
P e sk o w  ist fiir die Linie A 2537 besser monochromat. ais das von O l d e n b e r g . 
(Journ. Amerie. Chem. Soc. 4 8 . 1874— 76. Cambridge [Mass.], H arvard  Univ.) Jo s .

B. Kurrelmeyer, Der Gebrauch von Bogen und anderen veranderlichen Lichtquellen 
in der photoeleklrischen Photometrie. (Science. 6 3  640— 41. — C. 1 9 2 6 . I I . 268.) Jo s .

E. R. Trotman, Wasserstoffionenkonzenłration und ihre Anwendung in  der Textil- 
industrie. Nach einer ausfuhrlichen Erklarung des Begriffs der [H ] besehreibt Vf. 
die colorimetr., elektrometr. u. elektrometr. Titrationsm ethode zur Best. des Ph u. die 
Anwendung derselben zur Best. der A eiditat u. A lkalitat von Tex(ilivaren u. Farbstoff- 
lsgg. (Journ. Soc. Dyers Colourists 4 2 . 208— 10.) B r a u n s .

E le m e n te  u n d  ano rg an isch e  Y erb indungen .
Sunao Ato und Isaburo Wada, Trennung der Alkalimetalle. Die Trennung dea 

K, Rb u. Cs vom N a  u. L i  erfolgt m ittels Fallung der m it HC1 angesauerten Lsg. der 
Cbloride durch HCIO.,. In  das F iltra t le itet m an trocknen HC1, lóst die gefallten Chloride 
v’om Na u. Li in wenig W., m acht m it KOH schwach alkal. u. fallt das Na durch 
K2HaSb20 ,. Das F iltra t en thalt das Li u. daneben kleine Mengen Rb u. Cs (ais Per- 
chlorate). Man verdam pft zur Trockne, gluht, lóst in konz. HCł u. versetzt m it der 
Lsg. von H 2SnCl6, die man erhalt, indem man SnCl4 zu konz. HC1 so lange zusetzt, bis 
ein Nd. entsteht. E in weiBer krystallin. Nd. zeigt die Ggw. von R b oder Cs an. Das 
Filtrat wird durch H 2S vom Sn befreit, das Li durch die Flammenrk. nachgewieson 
u. durch Na2H P 0 4 bei Ggw. von NH4OH gefallt. Der durch HCIO., erhaltene Nd. wird 
getrocknet u. gegluht, um die Perchlorate in Chloride umzuwandeln, dereń wss. Lsg. 
mau mit konz. HC1 behandelt, wodurch KC1 ausgefallt wird. Das F iltra t wird zur 
Trockne Yerdampft u. der Ruckstand m it dem Gemisch von je 2 ccm konz. HC1 u. 
absol. A. behandelt, wodurch ein weiterer Anteil KCL zuriickbleibt, u. nunmehr m it

70*
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I I 2SnC]c versotzt, wodurcli Rb u. Cs ausfallen. I a  dem durch H 2S vom Sn befreiten 
F iltra t wird endlich das K  vollstandig durch Na3Co(N02)6 gefallt. Der das Rb u. Cs 
entlialtende Nd. wird in HC1 gel., die Lsg. durch H 2S vom Sn bcfreit, das F iltra t zur 
Trockne Yerdampft, m it konz. H N 0 3 u. dann m it Oxalsaure behandelt, wodurch man 
zunachst N itrato u. dann bcim Gluhen Carbonate erhalt, die m an in HC1 lóst. In  der 
-Lsg. wird das Cs durch das ,,SbCl3-Reagens“ (durch Einleiten von HC1 in konz. Salz- 
sjiuro erhalten, dic m it soviel SbCl3 in  Beriihrung ist, daB auch beim Siittigcn m it dem 
Gas keine vollstandige Lsg. eintritt) ais gelblichwoifies Cs3Sb2CI;, gefallt. In  dem durch 
H 2S vom Sb befreiten F iltra t von diesem Nd. kann man endlich m it der gesatt. Lsg. 
von NaHCjHjOj, das R b fallen. Wegen der zahlreichen Einzelheiten muB auf die Ab- 
■handlung verwiesen wcrden. (Scie. Papers In st. Phys. Chem. Res. 4. 263—93. Tokyo, 
Inst. f. physikal. u. chem. Unterss.) B o t t g e b .

Bonnard und Dandurand, Analyse des Handdsmagnesiums. (Vgl. Gu e r i n , 
Ann. Chim. analyt. appl. [2] 8 . 34; C. 1926. I. 2608.) Vff. weisen auf die Teilnahmc 
des Laboratoiro de chimie de la Section techniąue d’Artillerie (Revuo d’Artillerie, 
15/5. 1925) an den Standardisationsarbeiten hin u. nehmen fur D a n d u r a n d  die 
P rio rita t der Best. des Cl durch elektrolyt. Abscheidung aquivalenten Ag in Anspruch. 
(Ann. Chim. analyt. appj. [2] 8. 197—98. Paris.) J u n g .

Cochrane Corporation, Philadelphia, iibert. von: Russell S. McNeil, Philadelphia, 
Anzeigen chcmischer Reaktioncn. Man laBt die Indicatorfl. durch einen K anał hindurch- 
•strdmon u. bringt die zu untersuchende Fl. in denFliissigkeitsstrom . (A. P. 1587782 
•vom 3/1. 1924, ausg. 8/ 6. 1926.) K a u s c h .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cłiemisclie Technologie.

Wilhelm Stollenwerk, Uber Wiierstandsfdhiglceit von Filtersłeinen gegen Phosphor- 
und Schwefelsaure. Es werden eine Reihe von Filtersteinen auf ihre Gewichtsabnahme 
bei Einw. von kochender H 2S 0 4 u. H 3P 0 4 untcrsucht u. die Ergebnisse in  Form von 
Tabellen mitgeteilt. (Chem. A pparatur 13. Korrosion u. M etallschutz 1. 9— 10. Pflanzen- 
ernahrungsinst. d. landwirtschaftl. Hochschule Hohenheim.) N e i d h a r d t .

H. Froitzheim, Die Elektro-Gasreinigung im  Oroflbeiriebe. Beschreibung der auf 
der Dortm under Union von den Siemens-Schuckert-W erken errichteten Senkrecht- 
Elektrofilter-Anlage fiir GroBverss., die ais ein fur den Hochofenbetrieb durchaus 
betriebsicheres Gasreinigungsverf. angesproehen wird. W irtschaftlich bietet es den bis- 
herigen NaB- u. Trockenreinigungsverff. gegeniiber Vorteile, sowohl bzgl. der Anlage-, 
wie der Betriebskosten. (Stahl u. Eisen 46. 941—48. Dortm und.) B o r n s t e i n .

K. Thormann, Die Druchuerdampfung. Vf. erórtert die Vorteile der Druckyer- 
dampfung. (Chem.-Ztg. 50. 536—37.) JUNG.

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: John Wesley Marden,
E ast Orange, V. St. A. Uerstellung feuerfester Erzeugnisse. 9 Teile bei 1700— 1900° 
geglulites ThOa, 1 Teil Z r0 2, 1 Teil ThF2- 2KF, ZrF2 -2KF, K ryolith o. dgl. u. 0,5 Teile 
H 3P 0 4 oder einor anderen geeigneten Saure werden gemischt u. feueht vermahlen, 
m it der gleichen Menge feinst gepulvertem, gegliihtem T h 0 2 versetzt, diese Mischung 
m it W. zum Brei verriihrt, geformt, getrocknet u. gebrannt. (A. P. 1 585 779 vom 
8/3. 1922, ausg. 25/5. 1926.) K u h l in g .

Anson G. Betts, Kinderhook, V. St. A., Hersiellung feuerfester Gegenstand-e. 
Eisenhaltige Rohstoffe zur H erst. feuerfester Gegenstande, wie eisenhaltiger Ton, 
Zirkonerde, Carborundum, werden an s ta tt m it W. m it einer Lsg. von ZnCl2 oder besser
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bas. A1C13 zurn Brei verriihrt u. gobrannt, zweekmaBig unter Beschrankung des Luft- 
zutrittes. Dabei verfliichtigt sich das Fe in Form von FeCl3 u. es werden diehtere u. 
feuerfestere Erzeugnisse gewonnen, ais wenn zum Anmachen W. verwendet wird. 
(A. PP. 1 585 826 vom 3/3. 1923 u. 1 585 827 vom 12/3. 1923, ausg. 25/5. 1926.) K u .

Albert Marx, Paris, Verfahren zur Trennung von aus Fliissigkeiten oder Gasen und 
festen oder flussigen Stoffen bestehenden Gemischen, insbesondere Suspensionen u. Emul- 
sionen, mittels Schleuderkraft unter gleichzeitiger Anwendung des elektr. Stromes,
1. dad. gek., daB die Gemisehe wahrend des Aussehleudems in an sich bekannter Weise 
in diinne Schichten zerlegt werden. — 2. Schleudertrommel m it mehreren Tellerein- 
siitzen, dad. gek., daB ein jeder Tellereinsatz aus zwei iibereinander angeordneten, 
m it elektr. isolierenden Zwisehenlagen versehenen Metallflachcn besteht, von denen 
die eine m it der Trommelwand, die andere aber m it einer gegen die Trommelwand 
elektr. isolierten, gleichachsigen Einsatzhulse in Verb. steht, wobei dio W and u. die 
Hiilse an die Pole einer elektr. Stromąuelle angeschlossen sind. (D. R. P. 431 252 
KI. 12e vom 11/7. 1923, ausg. 1/7. 1926. F . Priorr. 3/8. 1922 u. 12/6. 1923.) K a u s c h .

Heinrich F. J. Nolze, Kaiserslautern, Wellenfórmiges'Gusfiller aus Tuch, dad. 
gek., daB es zwischen zwei aus je eincm wellenfórmig profilierten unteren Teil u. einem 
ebenfalls wellenfórmig profilierten oberen Teil bestehenden Haltungen derart angeordnet 
ist, daB seine Seitenkanten zwischen den beiden Teilen jeder H altung eingeklemmt 
sind. (D. R. P. 431 215 KI. 12e vom 31/5. 1923, ausg. 1/7. 1926.) K a u s c h .

Saureschutz Gesellschaft m. b. H., Altglienicke b. Berlin, Herstellung chemi- 
kalienbestandiger Filtertucher bezu>. Filze nach D. R . P . 421512, dad. gek., daB bei der 
in bekannter Weise ausgefiihrten Verfilzung der Fasern das Bindemittel gemaB dem 
H auptpatent in fester, aber noch 1. oder schmelzbarer Form  hinzugesetzt u. durch Be- 
handlung m it unzureichenden Mengen Losungsmm. oder durch Hitzewrkg. m it dem 
Faserfilze yerk ittet wird. (D. R. P. 431 306 KI. 12d vom 17/4. 1924, ausg. 3/7. 1926. 
Zusatz zu D.R.P. 421 512; C. 1926. I. 997.) K a u s c h .

William H. Hoodless, Philadelphia, Filtriermaterial. Man stellt ein inniges Ge- 
misch von trockner Kieselgur u. trockenem Sagemehl her u. unterw irft das trockene 
Gemisch in einer geschlossenen R etorte solange der Einw. von Hitze, bis ein brenn- 
barer Dampf entsteht. Dann erhitzt man weiter, bis keine Dampfe mehr abgegeben 
werden. (A. P. 1 589 531 vom 10/3. 1921, ausg. 22/6. 1926.) K a u s c h .

William H. Hoodless, Philadelphia, Entfdrbungs- und Filtriermaterial. Man iiber- 
zieht Kieselgurteilchen m it durch H itze zers. Melasse. (A. P. 1 589 532 vom 10/3. 
1921, ausg. 22/6. 1926.) K a u s c h .

Hugo Putsch, Wellingliofen, Absitzbecken m it Filterung des abzielienden Wassers 
durch auf der Sohle und an den Wćinden des Beckens angeordnete Filierschichten. Die 
festen Wandę des Beckens sind m it aufrcchten, nach den Filterwiinden sich offnenden, 
durch Siebbleche o. dgl. abschlieBbaren AbfluBkanalen fiir das durch die Filterwando 
tretende W. versehen, welche unten in bekannter Weise durch Verbindungskanale m it 
einem langs durchlaufenden H auptkanal verbunden sind. — Die Einriehtung soli ins
besondere zum Klaren von W. in der Kohlenaufbereitung dienen. (D. R. P. 429 688 
KI. 85c vom 28/9. 1924, ausg. 2/ 6. 1926.) Oe l k e r .

E. Widekind & Co., Dusseldorf, Rotierender Gaswascher m it verfeinertem Einbau, 
dad. gek., daB zwischen je zwei der iiblichen groben Schlagbolzen aus Winkel- oder 
Rundeisen ein oder mehrero Systeme feiner D rahte so angeordnet sind, daB sie den 
Gasstrom in gleicher Weise oder in gleicher Richtung wie die groben Stabe zerschneiden.
— Durch die feinen D rahte erfolgt die Zerstaubung der Einspritzfl. (D. R. P. 430 270 
Kl. 26d vom 5/7. 1924, ausg. 14/6. 1926.) Oe l k e r .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Moritz 
Schenkel, Hans Mayer, Charlottenburg, und Carl Hahn, Berlin-Siemensstadt), Ver- 
fahren und Einriehtung zum Abscheiden von Schwebekorpern aus Gasen oder isolierenden
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Fliissigkeitcn durch elektrische Feldcr, 1. dad. gek., daB die Schwebekorper elektr. neutral 
oder fast neutral zwischen ein aus zwei ungleichpoligen leitenden Elektroden gebildetes 
inhomogenes Feld gelangen u. diese Elektroden von einer aufieren Stromquelle m it 
E lek trizitat so geringer Spannung geladen werden, daB keine Koronawrkg. oder Aus- 
stróm ung zwisehen ihnen stattfindet. — 2. gek. durch die Verwendung von Weehsel- 
spannung zur Ladung der Elektroden. — 3. dad. gek., dafi durch Einleitung von Wasser- 
dam pf dio raumliche Ausdehnung oder die Dielektrizitatskonstante der Schwebe- 
teilchen yergroBert wird. — 4. Einrichtung dad. gek., dafi der Radius der stabfórmigen 
Elektrodo u. der E lektrodenabstand in einem Verhaltnis zwischen 0,5: 1 bis 1 , 1  zu- 
einander stehen. — 5. dad. gek., dafi zwischen den aus Wellbleeh m it zweckmafiig un- 
symmetr. Wellen bestehenden aufieren Elektroden die zylinderformigen Innenelektroden 
angeordnet sind. — 6 . dad. gek., dafi die Wellen der aufieren E lektroden so gegeneinander 
yersetzt sind, dafi beide Seiten ais E lektroden benutzt werden konnen. — 7. dad. gek., 
dafi die aus Stiiben von kreisfórmigem oder ellipt. Querschnitt bestehenden Nieder- 
schlagselektroden zwischen plattenfórmigen Gegenelektroden angeordnet sind. (D. R. P.
431 216 KI. 12e vom 2/6. 1922, ausg. 6/7. 1926.) K a u s c h .

Hans Wunderlich, Berlin, Olabscheider fu r  Druckgase, dad. gek., dafi derselbe 
aus mehreren ineinander angeordneten, in einem m it unterer Austrittsoffnung ver- 
sehenen Gehause befindlichen Sieben aus Stoff oder Metallgewebe besteht, die im Innern 
Schraubenfedern besitzen, an denen das von den Sieben aufgefangene Ol entlangfliefit. —
2. dad. gek., dafi die Siebe oder F ilter mittels Schelle oder Klemmringes oder — bei 
Anwendung von Drahtgewebe —  mittels Lotung am Einsatzstuck so befestigt sind, 
dafi die Schraubenfedern sie sowohl in radialer wie in achsialer Richtung gespannt 
halten. — 3, dad. gek., dafi die Siebe an ihrem unteren Ende an eine siebartig durch- 
lochte AbfluBrólire angeschlossen sind, durch die das niedergeschlagene Ol standig 
abliiuft. (D. R. P. 431 352 KI. 12e vom 5/8. 1924, ausg. 7/7. 1926.) K a u s c h .

TT. S. I. Contracting Co., Philadelphia, iibert. von: Walter H. Fulweiler, 
Wallingford, Pennsylvan., Ga-sreinigur.g. Das Gas wird m it einer verd. alkal. Lsg. ge- 
waschen, die dann Alkalisulfhydrat enthaltende Lsg. m it Luft behandelt, dereń Menge 
derart geregelt wird, dafi der Liter der FI. iiber 20 g Na2S20 3 enthalt. (A. P. 1 589 749 
vom 27/2. 1925, ausg. 22/6. 1926.) K a u s c h .

Richard Sehilde, Hersfeld, Reihenliifter fiir  die Erzeugung der Umłuftbewegung 
fiir  Troclcenraume, dad. gek., dafi die Schraubenliifter m it ihren Einbauzellen in  einer 
Reihe auf einer alle Schraubenliifter gemeinsam antreibenden Welle sitzen, so dafi sie 
die gesamte umzuwalzende Luftmenge auf langer Linie ais geschlossenes Ganzes aus 
gemeinsamer Riehtung ansaugen u. nach einer anderen, durch die Konstruktion der 
Liifterzellen gegebenen gemeinsamen R ichtung ebenso wieder ausstofien. — Es wird 
hierdurch ermóglicht, einen Trockenraum m it den denkbar einfachsten Mitteln gleich- 
miifiig u. orkanartig auf ganzer Lange zu beluften. (D. R. P. 430 464 KI. 82a vom 
20/5. 1924, ausg. 18/6. 1926.) Oe l k e r .

J. A. Topf & Solinę, E rfurt, Kanallrockner aus fahrbaren und aneinanderstofienden 
Trockenwagen, dad. gek., dafi die Trockenwagen zwischen eine feste, gleichzeitig zur 
Luftum leitung dienendc Kam m er u. eine fahrbare, Luftum- u. Ableitungen, Lufter 
u. Lufterhitzer in sich vereinigende Vorr. gesetzt sind. (D. R. P. 430 465 KI. 82a 
vom 1/7. 1924, ausg. 18/6. 1926.) O e l k e r .

Wilhelm Wiegand Apparatebaugesellschaft m. b. H., Merseburg, Ezlraktions- 
behalter m it am Boden angeordneter Entleerungsoffnung fiir die Auslaugeriickstande,
1. dad. gek., dafi oberhalb der Entleerungsoffnung ein Rohr zum Einleiten eines die 
Auflockerung u. ungehinderte Abfiihrung der Ruckstande bewirkenden, gas- oder 
dampfformigen Druckm ittels yorgesehen ist. —  2. dad. gek., dafi das Rohr beweglich 
angeordnet u. zweckmafiig m it zu seiner Aclise schrag oder senkrecht gericliteten,
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gegebenenfalls auswechselbaren Diisen versehen ist. (D. R. P. 431 074 KI. 12c voin 
6/4. 1924, ausg. 3/7. 1926.) K a u s CH.

m . Elektrotechnik.
Rob. Nitzschmann, Graphische Darstellung der Beziehnngen Stromausbeute, Bad- 

spannung und Energiebedarf in  der technischen Elektrolyse. Nomogramm m it der Darst. 
einiger elektrolyt. Prozesse. (Chem.-Ztg. 50. 525. AuBig.) J u n g .

John Bright Ferguson, Der elektrische Widerstand der feuerfesłen Materialien. 
Nach einer Besprechung der elektr. Eigensehaften von festem u. gesclimolzenem Glas
u. von Krystallen werden die eigentlich feuerfesten Materialien behandelt. Vom 
Porzellan, reinen u. handelsublichen feuerfesten Materialien u. von Isolatoren werden 
die neuesten Unterss. zusammengestellt. (Canadian Chemistry Metallurgy 10. 131—36. 
Toronto. Univ.) W i l k e .

T. Kujirai, Y. Kobayashi und Y. Toriyama, Die Absorption von Feuchtigkeit 
durch faserige Isolierstoffe. Vff. messen die Gewichtszunahme faseriger Isolierstoffe 
durch H 20-Aufnahme in Abhangigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit. Die Ein- 
stellung des Gleichgewichtes erfolgt zuweilen erst in Tagen. Verss. m it kontinuierlich 
veriindertem Feuchtigkeitsgrad ergaben eine Hysteresisschleife zwischen den Ad- 
sorptionswerten bei steigender u. sinkender Feuohtigkeit. Die Ergebnisse lassen sich 
durch die Langmuirsche Adsorptionsformel darstellen. Fiir prakt. Zwceke wird ferner 
die erste rasch verlaufende H 20-Aufnahme durch die dabei auftretende Temp.-Er- 
hohung yergleichend gemesscn. (Scie. P ap ersln s t. Phys. Chem. Res. 1. 79— 93.) H e im .

Tsunetaro Kujirai und Takeo Akahira, EinflufS der Feuchtigkeit au f den 
elektrischen Widerstand von faserigen Isólationsstoffen. Vff. messen den elektr. W ider
stand faseriger Isolierstoffe in Abhangigkeit vom relativen Feuchtigkeitsgehalt der 
umgebenden Luft. Um zu reproduzierbaren Messungen zu geląngen, miissen folgende 
Punkte beriicksichtigt werden: 1. Der Temp.-Koeffizient des W iderstandes ist er- 
heblich (etwa 1/ i  Zehnerpotenz fiir 10°). Der Stromdurchgang hebt aber sehr rasch 
die Tem p.; daher mufl sofort nach StromschluB abgelesen werden. 2. Der W iderstand 
ist von der angelegten Spannung abhangig. Oberhalb 200 Volt andert er sich nur 
noch geringfugig. Daher werden die Messungen bei 300 Yolt durchgefiihrt. 3. Es tr i t t  
ein Polarisationseffekt auf; daher muB stets gleichpolig gemessen werden u. die Elek- 
troden des Widerstands miissen nach jeder Messung mehrere Tage kurz geschlossen 
bleiben. 4. Durch den elektroendosmot. Effekt t r i t t  W anderung der Feuchtigkeit in 
den Isolierstoffen ein, was ebenfalls schnelle Durchfiihrung der Messung notwendig 
macht. 5. Der Hysteresiseffekt zwischen Befeuchtungs- u. Austrocknungskurve (vgl. 
Yoret. R ef.!), also die Yorgeschichte der Feuchtigkeitsanderung, muB beriicksichtigt 
werden. Die unter Beachtung vorstehender Punkte reproduzierbar durchgefiihrten 
Messungsreihen lassen sich durch folgende Formel darstellen: log R  — a — 6 • h/( 1 —c • h2), 
'worin R  der durchschnittliche W iderstand in Ohm, h die relative Feuchtigkeit in 
Dezimalen ausgedriickt u. a, b, c M aterialkonstanten bedeuten; u. zwar stellt a den 
Logarithmus des W iderstands bei der Feuchtigkeit =  0 dar, b driickt die Komponente 
des Effektes aus, die der Feuchtigkeit proportional lauft, u. c die mehr ais proportionale. 
(Scie. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 1. 95— 124.) H e i m a n n .

B. Harry, A us der Geschichte der Herstellung der Kohlenelekiroden. Vf. schildert 
die Entw. der Herst. der Kohlendektroden. (Zentralbl. d. H iitten u. Walzw. 30. 303—06. 
Berlin.) J u n g .

A. O. Rankine, Die Empfindlichkeit von Selenzellen. (Vgl. B a k e r , S. 808.) In  
gewohnlieher Weise m it Gleielistrom gebrauchte Selenzellen von besonderem Typus 
zeigten bemerkenswerte Polarisationseffekte, diese verschwanden wieder, wenn die 
Zelle stark getrocknet wurde. Das Troeknen reduzierte auch die Dunkelleitfiihigkeit 
im Yerhaltnis 4 :1 , wahrend die Leitfahigkeit im Licht ungeiindert blieb. Die ge-
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trockncte Zelle war also yiel lichtempfindlicher geworden. Vf. schrcibt sowohl dio 
Polarisation ais auch einen Teil der Dunkelleitfahigkeit der ungetrockneten Zelle der 
Ggw. eines W asserhautehens parallel zu dcm Se zwisehen den Elektroden zu. (Naturo 
118. 13. South Kensington, Im p. Coli. of Science and Tcchnol.) JoSEPHY.

Urlyn C. Tainton, Johannesburg, Afrika, Eleklrolyse von Metallsalzlosungen. 
Zur Yerhinderung der Zerstorung der Anoden wird m it Diaphragmen gearbeitet u. 
durch den Anodenraum ein geeigneter E lektrolyt in stetiger Bewegung durchgefiihrt, 
um aus dem Kathodenraum  einwanderndo schadliche Stoffe hinwegzufiihren. Zweek- 
maBig wird der Anolyt untor hólieren Druek gesetzt ais der ebenfalls in Bewegung 
befindlicho K atholy t u. es kónnen ihm Salze, z. B. des Mn, Pb, Co oder Sb zugefiigt 
werden, welche einen Schutziiberzug auf der Anodę bilden. (A. P. 1 587 438 vom 
31/1. 1923, ausg. 1/6. 1926.) K u h l i n g .

Robert L. Walsh, Sacramento, Californien, Gaserzeugung durch Eleklrolyse von 
Wasser. Man laCt auf das W. elektr. Strom durch eine Vielzahl von Elektroden ein- 
wirken. Dio entstehenden Gase (H2 u. 0 2) polarisieren die Elektroden u. regeln die 
Stromdichte des Kreisstromes. (A. P. 1 588 214 vom 29/6.1921, ausg. 8/ 6. 1926.) K a u .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Benischek, 
Offenbach a. M.), Isolierol, bestehend aus fl. Triarylphosphaten, z. B. fl. Trikresyl- 
•phosphaten. — Die Vorteile ihrer Verwendung gegeniiber den bisher iiblichen Isolier- 
ólen bestehen auBer der groBen Isolierfahigkeit vor allem in ihrer chem. Indifferenz
u. Reinheit, dem Fehlen von Teer u. S, in dem hohen Flamm- u. Brennpunkt, dem 
niedrigen Gefrierpunkt, der Unyermischbarkeit m it Mineralólen u. W. u. in  dem hohen 
spezif. Gewicht. (D. R. P. 431134 KI. 23c vom 2/5.1925, ausg. 22/6.1926.) Oe l k e r .

John S. Nowotny, Cincinnati, V. S t. A., Herstellung elektrischer Widerstdnde. 
Fein gepulverto Stoffe von yerschicdenem elektr. W iderstand, z. B. Zement, Fe20 3 
oder W 0 2 bezw. G raphit oder Koks werden in  gepulvertem Zustande in  dem gewiinschten 
W iderstand des Erzeugnisses entsprechenden Verhaltnis innig gemischt, un ter Zugabe 
eines geeigneten Bindemittels, wie W., Wasserglas, Melasse, Teer o. dgl. geformt,
un ter hohem hydraul. Druck gepreBt u. mittels durchgeleiteten Stroms auf eine sehr
hoho Temp. erhitzt. (A. P. 1 582 141 vom 13/6. 1921, ausg. 27/4. 1926.) K u h l i n g ;

Gebr. Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg, Herstellung von Elektroden fu r  elek- 
trische Ófen, dad. gek., daB ais Bindemittel Kalkmilch vcrwondet wird. — Die Elek
troden besitzen ziemlich hohe Festigkeit u. sind billig u. einfach herzustellen. (D. R. P. 
429 388 KI. 21h vom 13/6. 1925, ausg. 3/6. 1926.) K u h l i n g .

Manhattan Electrical Supply Co., Inc., New York, iibert. von: Victor Yngve, 
New Jersey, Elektroden. Die Zinkelektroden (Zinkbecher) yon Trockenelementen 
werden elektrolyt. m it einer diinnen Scliicht von metali. Zn iiberzogen. Der Dberzug 
yerliindert die ungleiehmaBige Abnutzung der Elektroden. (A. P. 1 582 567 vom 
30/7. 1923, ausg. 27/4. 1926.) K u h l i n g .

Walter H, Bancroft, Bryn A thyn, V. St. A., Elektroden fu r  alkalische Sammler. 
Innerhalb gelochter, an den Enden zusammengezogener Rohre o. dgl. befinden sich 
abwcehselnd Metallstreifen u. ak t. bezw. zu aktiyierende M. (A. P. 1585 521 yom 
18/6. 1925, ausg. 18/5. 1926.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, iibert. yon: Alexander Just, Budapest, Her
stellung von Wolframglilhfaden. Das zur H erst. des Pulyers yon metali. W  erforderliehe 
W 0 3 wird im Geblase oder Lichtbogen geschmolzen, nach dem E rstarren  der Schmelze 
gepulyert-, m ittels H a reduziert, zu Staben gepreBt, gesintert u. gezogen. Gegebenen- 
falls kann dem Metallpulyer 0,1—0,2%  Cr20 3, Z r0 2 oder T h 0 2 bezw. die entsprechende 
Menge N itra t zugesetzt werden. Die gewonnenen Gltihfaden neigen weniger zur Re- 
krystallisation ais Gliihfaden, welche m ittels nicht gesehmolzenem W 0 3 hergestellt
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sind u. bchalten ihre urspriingliche Lioht,starko lśinger ais diese. (A. P. 1 585 497
vom 23/2. 1924, ausg. 18/5. 1926.) K u h l i n g .

Newell L. Collins, Jowa City, V. St. A., Eleklrolyt fiir  Sammlerbatterien. Die 
B atterie wird, zweckmafiig un ter Zusatz von Glaswolle, m it Wasserglas gefiillt, H 2S 0 4 zu- 
gegeben u. nach E rstarren der M. zum Gel, gegen verd. H 2S 0 4 dialysiert, um Na2S 0 4 
zu entfernen, (A. P. 1 583 445 vom 17/8. 1922, ausg. 4/5. 1926.) K u h l in g .

John H. Thornburn, Urbana, und Eugene I. Burkę, Champaign, iibert. von: 
George A. Howland, Chicago, V. St. A., Plalle fiir  Sekundarbalterien. E in aus Anti- 
monblei bestehendes G itter wird m it einer Pastę gefiillt, welche aus Pb30 4, PbO, Eisen- 
pulver, CuS04, (NH4)2S 0 4 u. W. besteht. (A. P. 1 585 034 vom 22/4. 1925, ausg. 
18/5. 1926.) K u h l i n g .

John H. Thornburn, Urbana, und Eugene I. Burkę, Champaign, iibert. von: 
George A. Howland, Chicago, V. St. A., Elektrolyt fiir  Sekundarbatlerien, bestehend 
aus einer Mischung yon 3%  Teilen NaOH, 3 Teilen Kohlenstaub, 2 Teilen Gips,
2 Teilen H 2S 0 4, etwas Ol, 0,5 Teilen Salicylsaure, W., 2,5 Teilen NaCl, 0,5 Teilen 
NaC103 u. 1 Teil Kaliwasserglas. (A. P. 1585 035 vom 22/4. 1925, ausg. 18/5. 
1926.) K u h l i n g .

Walter O. Snelling, Allentowon, V. St. A., Erzeugnisse von hoher elektrischer 
Leitfahigkeit und Lichtempfindlichkeit. Naturliche oder kiinstliche Sulfide, Selenide 
oder Telluride des Pb, Cu, Bi oder Mo werden unter AbschluC oxydierender oder 
inerter Gase in einem Strom  yon CS2 u. S 0 2 auf etwa 800° erhitzt. (A. P. 1 585 431 
vom 24/9. 1923, ausg. 18/5. 1926.) K u h l i n g .

V. Anorganische Industrie.
—, Selbsttatiger Nitratsparer fiir  Schwefelsaurekammern. Beschreibung des N itrat- 

sparers fur i / 2<S04-Kammeranlagen der Za h n  & Co., G. m. b. H ., Berlin W  15, Darm- 
stadterstr. 8, zur selbsttatigen Zufuhrung von N aN 03 u. H 2S 0 4 in  solchen Mengen, 
dafi N aN 03 ąuan tita tiy  in oxydierende Stickoxydgase umgesetzt wird. (Chem.-Ztg. 50. 
538—39.) J u n g .

A. Troller, Synthetisches Ammoniak aus Koksofen und das Claude-Verfahren. 
Vf. beschreibt die H erst. yon N H S nach dem Claude-Verf. m it Steinkohlengas. (La 
N aturę 1926. 28—31.) J u n g .

H. Klatte, Woraus besteht Norit ? Aus gegluhtem Birkenholzmehl, das m it Sauren 
extrahiert, dann gewaschen u. getroeknet wird. (Allg. Ol- u. Eott-Ztg. 23. 338.) H e l l .

A, Kitaigorodski, Das Glaubersalz aus Karabugas und seine Eniwasserung. Das 
in W intermonaten an den Ufern des Karabugases (Golf des Kaspischen Mceres) in 
gewaltigen Mengen liegende Glaubersalz en thalt keine Spur Fe u. nur 0,03%  M gS04
u. CaS04. Es besteht freUich zu 54,42% aus W., aber die Temp. in Sommermonaten 
steigt so oft auf iiber 32° (Um wandlungspunkt ins wasserfreie Sulfat), daC man ohne 
kunstliche Trocknung prakt. beliebige Mengen N a2SOi bekommen kann. Die H aupt- 
schwierigkeit liegt im  A btransport des Salzes. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 
666— 68.) B i k e r m a n .

P. Tschekin, Darstellung von Sodaproduklen aus Na^SO^ Soda kann aus N aiSOi 
nach dem Leblancschen Verf. oder nach P e n j a k o w  dargestellt werden. Die letztere 
Methode wird durch die Gleichungen:

4 A120 3 +  4 N a2S 0 4 - f  2 C =  8 NaA102 +  4 S 0 2 - f  2 C 02 u.
2 NaA102 +  C 02 =  A120 3 - f  Na2C 03 

erlautert; die erste Rk. findet beim hellroten Gliihen, die zweite in  wss. Lsg. bei 
Zimmertemp. s ta tt. Obwohl yorteilhafter ais das Leblancsche, kann auch das Verf. 
von P e n j a k o w  m it dem Solveyyerf. n icht konkurrieren. Dagegen kann es zwecks 
Fabrikation yon A tznatron Verwendung finden. Man lost NaAl02  in W . u. r iih rt
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m it frisch gefiilltem Aluminiumhydroxyd um ; im Laufe von 24—36 Stdn. setzt sich 
bis 80°/o des Al ais H ydroxyd in leicht trennbarer Form ab. Das ubrige wird nach 
d er Gleichung 2 NaA102 +  Ca(OH)2 =  2 NaOH +  CaO-AL03 gefallt. Die Alkali- 
lauge wird wie iiblich cingedickt u. verarbeitet, der Nd. wird durch sd. Sodalsg. unter 
D ruck aufgeschlossen, die entstehende NaA102-Lsg. durch C 02 zers. u. Al(OH)3 wieder 
dem Betrieb zuriickgegeben. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2 . 664—65.) B ik e r m a n .

R. Deckert, der Praxis der Wasserglasfabrikalion. Vf. te ilt p rakt. Erfahi'ungen 
m it besonders iiber dic Horst, des 58/60-gradigen IYasserglases fiir Export. (Chem.- 
Ztg. 50. 535—36. Miinchen.) J u n g .

Th. v. Lindeman, Eleklrolytische Darslellung und Verwendungsmóglichkeiten von 
metallischem Calcium. I . Vf. behandelt oinleitend die Entwicklungsmóglichkeiten 
der elektrochem. Industrie in Norwegen u. gibt eine histor. Obersicht iiber die bekannten 
Laboratoriumsverss. der Ca-Darstellung. Das erste, von R a t h e n a u  ausgearbeitete 
techn. Yerf. der E l e k t r o c h e m .  W e r k e  in Bitterfeld m it dem Prinzip der Beriihrungs- 
elektroden \iird  eingchend geschildert: Das ausgeschiedene Metali erstarrt dabei in 
Beriihrung m it der kalten Elektrode u. dient dann selbst ais solche. Durch die an- 
liaftende Schicht von erstarrtem  CaCl2 wird der Ca-Stab vor der Luftoxydation ge- 
schutzt. Vf. gelang es, bei seinen Arbeiten in Bitterfeld 1906 den Durclimesser der 
abgescliiedenen Ca-Stange von 2—2,5 cm auf ca. 9 cm zu erhóhen. Die noch zu 
iiberwindenden Sehwierigkeiten liegen in der Unmóglichkeit, gróBere kompakte Stiicke 
des Metalls zu erhalten. Das Umschmelzen scheitert an der groBen Reaktionsfahigkeit 
des Ca m it allen Gasen auBer Ar. Unterss. des Vf. bezwecken die D arst. des be- 
nótigten CaCl2 aus ungebranntem K alk u. Elektrolytabchlor. (Tidskr. f. Kemi og 
Bergvaescu 6 . 53—55.) WuRSTER.

Fried. Krupp A.-G. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, Aufschliefhing alkali- 
haltiger Gesteine. Das Gestein wird m it CaC03 u. soviel des Salzes einer zur Portland- 
zementbereitung geeigneten Base, wie CaO, MgO, Fe20 3, A120 3 usw., m it einer stiirkeren 
Sfiure gemischt, daB dessen Saurerest zur B. des entsprechenden Salzes des im Gestein 
vorhandenen Alkalis ausreicht. Das Verhaltnis von Fe20 3 zu A120 3 soli mindestens 
1: 3 sein, andernfalls is t Fe20 3 zuzufiigen. Beim Brennen findet Verfliichtigung des 
gesamten Alkalis noch vor Verklinkerung der M. s ta tt, der Riickstand liefert bei 
hóherer Temp. normengemaBen Portlandzement. (Oe. P. 103 325 vom 4/7. 1914, 
ausg. 10/5. 1926.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Im- 
lioff, Leverkusen b. Koln a. Rh.), Herstellung von Alkalihydrosulfiten aus Alkalibisul- 
fiten u. Alkaliamalgamen, dad. gek., daB man den Alkalisulfitgehalt der Reaktions- 
masse moglichst niedrig, z. B. etwa 45 g Alkalisulfit im L iter nicht iibersteigend, halt. 
(D. R. P. 431 254 KI. 12i vom 15/2. 1925, ausg. 7/7. 1926.) K a u s c h .

Salzwerk Heilbronn Akt.-Ges., T. Lichtenberger und K. Flor, Heilbronn, 
Schwefel und Erdalkalisulfide. In  einem geschmolzenen Alkalichlorid lost man ein 
E rdalkalisulfat u. g ibt Koks zu. Alsdann wird das Alkalichlorid von dem gebildeten 
Erdalkalisulfid getrennt u. letzteres durch Dampf oder Saure in Erdalkalioxyd oder 
ein Salz u. H 2S iibergefiihrt. (E . P. 251 942 vom 29/1. 1926, Auszug veroff. 14/7. 1926. 
Prior. 8/5. 1925.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: Sebastian 
Schneider, Wolfen, K r. Bitterfeld, und Franz Schweitzer-Hennig, Dessau i. Anh.), 
Enlfernung von Schicefelwasserstoff aus Gasen, dad. gek., daB man die Gase m it einer 
Lsg. von molekularen Mengen von Na2S 0 3 u. N aH S 03 bei Tempp. von 70—75° in 
innige Beriilirung bringt, wobei gleichzeitig eine Lsg. von reinem N a 2<S20 3 entsteht. 
(D. R. P. 431 307 KI. 12i vom 3/9. 1924, ausg. 3/7. 1926.) K a u s c h .
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F. Raschig, Ludwigsliafen a. Rh., Darstełlung von Alkalisalz&n der Chłorimido- 
disulfonsaure, 1. dad. gelc., daB man auf Alkalisalze der Imidodisulfonsaure solohe 
der HOC1 einwirken laBt. — 2. dad. gek., daB man imidodisulfosaures K  durch gelindes 
Erwarm en in einer NaOCl-Lsg. lóst u. die Lsg. m it verd. CH3C 02H yersetzt. — 3. dad. 
gek., daB man NaOCl-Lsg. m it einer Lsg. von imidodisulfosaurem Na vermisoht, die 
Mischung m it Eg. yersetzt u. dann verd. — Die CH3C 02H, an dereń Stelle auch andere 
durch die Lsg. nicht oxydierbare Sauren verwendet werden kónnen, dient zur Neutrali- 
sation des nach der Gleichung: H N (S03MeI)2 -j- Me'OCl =  C l-N (S02Me')2 -f- Me'OH 
entstehenden Alkalihydroxyds, wodurch die Umsetzung eine vollstandige wird. Das 
Na-Salz der Chlorimidodisuljonsaure ist im Gegensatz zum K-Salz in W. sil. Die Prodd. 
finden ais Desinfektions- u. Bleićhmiltel techn. Verwendung. (Hierzu vgl. auch Ztsehr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 147. 1; C. 1925. I I .  1943). (D. R. P. 431116 KI. .12 q  vom 22/4.
1925, ausg. 30/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Zonite Products Co., New York, iibert. von: John H. Wright, Montclair, N. J., 
Chlorhaltige Losungen. Man stellt eine 10%ig. (Alkali-) Salzlsg. (NaCl) her, die l °/0 
freies Alkali enthalt. —  Die Losungen finden fiir Desinfektionszwecke Verwendung. 
(A. P. 1588 288 vom 20/12. 1924, ausg. 8/ 6. 1926.) K a u s c h . '

Air Reduction Co., Inc., New York, iibert. von: Floyd J. Metzger, New York, 
Sauerstoffreien Sticksłoff aus Gasgemischen. Zu den Gasgemischen fiigt man ein brenn- 
bares Gas hinzu, bringt das Gemisch m it Carborundum bei 400° so lange in Beriihrung, 
bis die Verbrennung erfolgt ist, worauf man die Verbrennungsprodd. aus den Gas
gemischen entfernt. (A. P. 1 588 258 vom 15/1. 1926, ausg. 8/ 6. 1926.) K a u s c h .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Howard 
N. Lentz, Gibbstown, N. Y., Konzentrierte Salpetersdnre aus Abfallsauren. Man laBt 
auf einen Strom von Abfallsaure, die frei von arom at. Verbb. ist u. dereń H N 03-Gehalt 
hoher ais Nitrososchwefelsaure ist, einen Dampfstrom zwecks yolliger Denitrierung 
der Abfallsaure einwirken, fiihrt die aufsteigendcn Diimpfe durch konz. H N 0 3, die 
N20 4 enthalt, kondensiert den leicht yerdiehtbaren Anteil u. setzt das N20 4 enthaltende 
Kondensat frischen Dampfen der Abfallsaure aus. Den nicht leicht yerdichtbaren 
Anteil der Dampfe bringt man m it W. u. 0 2 in Beriihrung. (A. P. 1 590 043 vom 
20/12. 1921, ausg. 22/6. 1926.) " K a u s c h .

Harry P. Bassett, Cynthiana, Kentucky, und Elbert C. Lathrop, Philadelphia, 
Arsenale. Arsenigsaure Salze oder die freie Siiure werden m it Cl in Ggw. einer ein 1. 
Chlorid bildenden Base, die zu einem unl. Arsenat fiihrt (CaO) behandelt. Hierauf 
wird das Arsenat m it einer Verb,. dereń K ation ein loslicheres Arsenat oder Gemische 
solcher u. dereń Anion m it der Base des unl. Arsenats eine unl. Verb. bildet (AlkaliYerb.), 
Yersetzt (A. P . 1 588 691 vom 10/4. 1924, ausg. 15/6. 1926.) K a u s c h .

American Metal Co. Ltd., New York, iibert. von: Henry M. Schleicher, Boston, 
Massachusetts, Calciumarsenat. Man erhitzt eine Lsg. eines Alkaliarsenats u. fiigt ilir 
unter Umriihren allmahlich trockenes CaO zu. (A. P. 1 588 499 vom 11/11. 1924, ausg. 
15/6. 1926.) K a u s c h .

Pierre Joseph Franęois Souviron, Frankreich, Herstellung von Goldschwefeł. 
Die Fallung von Goldschwefeł aus sulfantimonsauren Salzen der Alkalien u. Erd- 
alkalien mittels Sauren erfolgt bei Ggw. von Zinksalzen. Anzuwenden ist mindestens 
1 Mol. Zinksalz auf 2 Moll. Saure. Die Erzeugnisse sind feuriger u. hitzebestandiger 
ais ohne Zusatz von Zinksalz gefallter Goldschwefeł. W ird sulfantimonsaures Erd- 
alkali ais Ausgangsstoff u. Z nS04 ais Zusatz yerwendet, so en thalt der Nd. zugleich 
Erdalkalisulfat. (F. P. 605 401 vom 21/10. 1925, ausg. 26/5. 1926.) K u h l i n g .

Air Reduction Co., Inc., New York, iibert. von: Claude C. van Nuys, Cran- 
ford, N. J., Wasserstoff. Gliihende Kohle wird m it einem Gemisch von Wasserdampf
u. Oj behandelt, die Bestandteile der erhaltencn Gasgemische werden durch Verflussi- 
gung von dem H 2 getrennt. 0 2 u. das zum Kiihlen der Gasgemische erforderliche k.
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Gas wird gleichzeitig durch Verfliissigung hergestellt. (A. P. 1 588 860 vom 21/8.
1921, ausg. 15/6. 1926.) K a u s c h .

Farbwerke vorm. Meister Lueius & Bruning, Deutsehland, Trennung von 
Alkali- bezw. Erdalkali- von Ammoniumsalzen. Durch doppelte Umsetzung erhaltene 
Gemisehe von Salzen der genannten Art, z. B. ein aus NaCl u. NH 4N 0 3 erhaltenes 
Gemisch von N aN 03 u. NH 4C1 wird m it seiner Mutterlauge durch einen rinnenartigen 
Behalter geleitet, dem zugleich von unten her Mutterlauge der gleiclien A rt zugefiihrt 
wird u. in dem W iderstande eingebaut sind. In  diesem Behalter bleibt das Alkali- 
salz zuruck, das Ammoniumsalz wird m it der Mutterlauge abgeleitet. Das so in an- 
nahernd 90o/°ig. Reinheit gewonnene Alkalisalz kann durch Umkrystallisieren ganz 
rein erhalten werden. (F. P. 604 870 vom 19/10. 1925, ausg. 15/5. 1926. D. Priorr. 
31/10. u. 17/11. 1924. Teilref, nach E. P. 242 975, vgl. C. 1926.1. 1874.) K u h l i n g .

Josef Urchs, Niederoderwitz i. Sa., Erhaltung des puherfdrmigen Zustandes von 
całcinierter Soda beim Lagern, dad. gek., daB man die N a2C03 m it geringen Mengen 
Boraxmchl innig yermischt. (D. R. P. 431256 KI. 121 vom 10/8. 1924, ausg. 1/7.
1926.) K a u s c h .

Clinton E. Dolbear, Pasadena, Californien, Trennung des Natriumchlorids aus 
Salzgemischcn. Die Salzgemische werden eine beschrankte Zeit der Einw. von k. W. 
ausgesetzt u. hierauf wird die erhalteno Lsg. von dem Ruckstand getrennt. (A. P. 
1 589 519 vom 25/4. 1925, ausg. 22/6. 1926.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: Hans 
Weidmann), Frankfurt a. M., Gewinnung von Lithiumcarbonat aus kaliumsulfatlialtigen 
Endlaugen, 1. dad. gek., daB man das K 2S 0 4 durch K-Salze, insbesondere KC1, aus- 
salzt u. das Li in an sich bekannter Weise ais Li2C03 ausfallt. 2. dad. gek., daB man die 
KCl-haltige M utterlauge zur Fallung des K 2S 0 4 in einer neuen Charge verwendet. 
(D. R. P. 431 257 KI. 121 vom 30/5. 1925, ausg. 1/7. 1926.) K a u s c h .

Brown Co., Berlin, New Hampshire, iibert. von: George A. Richter und Sanford 
L. Swasey, Berlin, New Hampshire, Calciumcarbonat aus kaustischen Fliissigkeiten. 
Man unturw irft die Lsg. geschmolzener Na-Vcrbb. aus Schwarzlauge der Einw. von 
Ca(OH)2 u. zwar in solcher Menge, daB die ganze Lsg. n icht kaustifiziert wird, dann wird 
der gebildete Nd. von der Lsg. getrennt u. diese m it Ca(OH)2 kaustifiziert. (A. P. 
1 587 679 Tom 17/1. 1924, ausg. 8/ 6. 1926.) K a u s c h .

Comp. Genśrale Union des Entrepreneurs, Frankreich, Entwassern von Gips. 
Der zu entwassernde Gips wird auf kleinen Wagelchen in dicht schliefienden Kammern 
bei 10— 11 Atm. Druck m it Dampf behandelt. (F. P. 606 241 vom 19/2. 1925, ausg. 
9/6. 1926.) K u h l i n g .

Hermann C. Starek, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Berlin, Franz Klaus 
und Robert Basler, Herzberg, E lster, Herstellung von Chromalaun aus Ferroclirom- 
losungen, dad. gek., daB die in bekannter Weise gewonnene Auflósung von Ferrochrom 
in H 2S 0 4 vor oder nach Abscheidung eines Teiles des F eS 0 4 m it K 2S 0 4 u. hierauf in 
der K alte m it K 2Cr20 7 yersetzt wird. (D. R. P. 431 201 KI. 12 m vom 12/8. 1923, 
ausg. 1/7. 1926.) K a u s c h .

Th. Goldschmidt A.-G., Ludwig Sehertel und Wilhelm Luty, Essen, Ruhr, 
Gewinnung von Metalloxyden in  fe in  verteiltem Zustande aus mechan. weitgehend ver- 
teilten Metallen, dad. gek., daB das Metali restlos in  in Dampfform ubergefuhrtes 
M etallosyd umgewandelt u. in  eine Rauchniederschlagungsanlage abgefiihrt flird. 
(D. R. P. 431469 KI. 12 n vom 8/3. 1922, ausg. 7/7. 1926.) K a u s c h .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Niederschlagen von H a fn iu m  
und Zirkonium  au f Gliihfaden. Z. B. aus W  bestehende Gluhfaden werden in einer 
Atm. des oder der Jodide von H f oder Zr auf etwa 1450° (elektr.) erhitzt. Das auf 
den Faden niedergeschlagene Hf bezw. Zr wird in einem zweiten Behalter bei Ggw. 
von reinem Jod  auf einen zweiten, auf 1600 bezw. 1750° erhitzten Gluhfaden nieder-
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geschlagcn. So bereitete Faden lassen sich durch die feinsten Diisen ziehen. (F. P. 
604 3 9 1  vora 9/10. 1925, ausg. 3/5. 1926. Holi. Prior 21/7. 1925.) K u h l i n g .

William A. J. Bell, Denver, Colorado, iibert. von: Herman Fleck, Golden, 
.Colorado, Radium, aus Radiumbariumsalzen u. dgl. Die Salze werden m it einem Ló- 
sungsm., das den Ra-G ehalt zu ltisen vermag (Oxalsaure) behandelt u. die erhaltenen 
Lsgg. werden von dem Riickstand durch F iltration  o. dgl. getrennt. (A. P. 1 588 383 
vom 15/8. 1922, ausg. 8/ 6. 1926.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Alphons Schoblik, Glasurrisse und Abblallern bei Sieingut. Ursaclien u Ver- 

hiitung. (Keram. Rdsch. 34. 459—60.) S a l m a n g .
Oscar Knapp, Die Untersuchungstechnik in  der Hafenstube. (Keram. Rdsch. 

34. 457—59. 492—94.) S a l m a n g .
P. Filosofow, Zur Frage der Brennstoffersparnis beim Brennen des Porzellans. 

Vf. m acht darauf aufmerksam, daB das zur Zeit ubliche Brennen des Porzellans bei 
selir hohen (iiber 1300°) Tempp. eigentlich unnotig ist, da man auch bei tieferen 
Tempp. ein fiir H aushalt usw. vollig ausreichendcs Porzellan bekommt. Darnit wird 
auch an Brennstoff viel gcspart. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2 . 644— 46.) Bkm.

Sven Odśn, tlber das Abbinden des Zementes. Die Unterss. des Vf. beziehen sich, 
auf die Rk. der gemahlenen Klinker m it Wasser, iiber die folgende Theorie entwickelt 
wird: Von den Bestandteilen der Klinker hydrolysiert zuerst Ca-Aluminat, dann 
Tricalciumsilicat u. zuletzt Dicalciumsilicat. In  Lsg. sind prakt. nur Ca- u. OH'- 
Ionen, wahrend Kieselsaure u. A120 3 in kolloiddispersem Zustand vorhandcn sind. 
Leitfahigkeitsbestst. geben m it der chem. Analyse ubereinstimmende W erte fiir Ca, 
wahrend die titrim etr. erm ittelten OH-Werto niedriger sind ais die aus dem Leit- 
vermogen berechneten; die Klinkertcilchen lciten den Strom ais Anionen. Der Ab- 
bindevorgang ist charaktcrisiert durch ein Sinken des elektr. Leitverm 6gens, ohne 
daB gleichzeitig der Ca-Gehalt des Dispersionsmittels sinkt. Der Abbindevorgang 
kann demnach nicht auf einer Auskrystallisation von Ca(OH)2 beruhen, sondern auf 
einer Koagulation des m it der Gelmasse uberzogenen Klinkerkorns. Beim folgenden 
Erhartungsvorgang findot wahrscheinlich eine sog. Aggregatkrystallisation in der 
Weise s ta tt, daB die Gelteilchen K alk aufnehmen unter Ausscheidung von CaSi03 
(Wollastonit), das von Wasser n icht mehr hydrolysiert wird.

V e r s u c h e  (mit Per Sigurd H&kansson). Die durch die obige Theorie der 
Abbindung bedingte Volumkontraktion wird experimentell bewiesen. W ahrend bei 
an der L uft erhiirteten Zementmorteln infolge ihrer porigen Bescliaffenheit keine 
morki ichen Yolumveriinderungen beobachtet werden konnten, findet m an bei Mes- 
sungen des ganzen Systems Zement -f- Wasser eine deutliche Volumabnahme. Nach 
dem Anruhren der Probezemente m it dest. Wasser zur „Normalkonsistenz" wurden 
diese in einer Schleicher-Schullschen Papierextraktionshiilse bei konstanter Tem
peratur in eine Glasapparatur gebracht, die die direkte Ablesung der K ontraktion 
an einem Niveaurohr gestattete (vgl. Skizze in der Originalabhandlung). Die in 
Ivurven dargestellten Resultate ergeben eine K o n t r a k t i o n  T on  0,035— 0,040 ccm 
pro  g Z e m e n t bei einem etwa 5-mal so hohen Gehalt der Probekórper an chem. 
gebundenem W asser; diese W erte bleiben nach 10— 14 Tagen konstant. (Svensk 
Kem. Tidskr. 3 8 . 111—21. Stockholm, Hochsch.) WuRSTER.

Widemann, Beitrag z urn Studium  der Silicasteine. Durch Vergleich der Eigen- 
schaften franzos. u. anderer Silicasteine wird festgestellt, daB sie gleichwertig sind. 
(Cśramiąue 2 9 . 165—71. Co. Gónćrale de Constr. de Fours.) S a l m a n g .

Harry George Schurecht, P en nsylvan ia , iibert. von: Henry Thomas Shelley, 
Philadelphia, und George Casper Doering Lenth, Chicago, Salzglasuren. Beim Salz-
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•glasieren keram. Erzeugnisse werden dem Salz 1— 20% einer fliiehtigen Zinkyerb., 
z. B. ZnCl2 u. gegebenenfalls W. u. ein kohlenstoffhaltiger Stoff, wie Kohlepulver, 
RuB oder Ol zugesetzt. Auch kann neben oder an Stelle von Kochsalz KC1 oder LiCl 
verwendet werden. (A. EP. 1583 901 u. 1583 902 vom 23/7. 1924, ausg. 11/5.

Fred W. Alpers, Muskegon, Michigan, Poliermittel, bestehend aus gemahlenem 
Zement, Bimsstein, Fullererde u. Schmirgel. (A. P. 1 588 290 vom 26/6. 1924, ausg.

Celite Co., ubert. von: Rudolph J. Wig, Los Angeles, V. St. A., Plastische 
Massen. Die MM. werden hergestellt aus Zement oder Mórtel, welcher m it 1—10% 
Infusorienerde von solcher Beschaffenheit vermischt ist, daB nicht mehr ais etwa 25% 
davon eine KorngróBe von 0,02 mm u. dariiber u. nicht mehr ais 75%  davon eine 
solche von 0,001 mm u. darunter besitzen. (A. P. 1584 579 vom 20/3. 1926, ausg. 
11/5. 1926.) K u h l in g .

Louis Gabriel Patrouilleau und Soc. an. Alumine et Derives, Frankreieh, 
Herstellung von Schmelzzement. Die Herst. geschieht, indem das Gemisch der Roh- 
stoffe in einem m it feuerfestem Stoff gefiitterten Drehrohrofen gesintert u. die gesinterte 
M. beim Verlassen des Drehrohrofens geschmolzen wird. Zu diesem Zweck ist die 
Metallwand des Ofens an der Austrittsstelle seheibenartig erweitert u. m it einem Pol 
einer Stromąuelle von niedriger Spannung u. hoher Strom starke verbunden. Der 
Seheibe steht schrag u. durch Scharnier u. Feder verstellbar angeordnet eine Metall- 
oder Graphitplatte gegeniiber, welche m it dem anderen Pol derselben Stromąuelle 
verbunden ist. Durch den Zwisehenraum zwischen Seheibe u. P la tte  fallt das ge
sinterte Gut, schlieBt den Strom u. erhitzt sich dabei so stark, daB es schmilzt. (F. P. 
604 916 vom 21/10. 1925, ausg. 17/5. 1926.) K u h l in g .

Francis Mulligan, Irland, Herstellung geformler Massen. Mischungen von Zement 
oder hydraul. CaO, einem Fiillstoff, wie Sand, u. einem Farbstoff o. dgl. werden in 
feuchtem Zustand geformt u. abbinden gelassen. (F. P. 605 018 vom 24/10. 1925, 
ausg. 18/5. 1926.) K u h l in g .

Frederick M. Venzie, Philadelphia, V. St. A., Herstellung von Wandplatten. 
17 Teile Gips,. 2 Teile Korkmehl, 3 Teile Faserstoffe yersehiedener Lange, z. B. Holz-, 
Kokos- o. dgl. Fasem  u. 1  Teil ZnS03 werden troeken gemiseht, m it W. zum Brei 
angeriihrt u. geformt. Die P latten sind feuersicher, wasser- u. schalldicht. (A.P-
1 585 743 vom 12/10. 1923, ausg. 25/5. 1926.) K u h lin g .

Adam Sassur und William A. Schlumbom, Chicago, Herstellung rot bis braun 
gefarbter Ziegel. Den zur Herst. der Ziegel dienenden Rohstoffen werden 2—10% 
eisenhaltigen Quarzes, Ham atits, Siderits o. dgl. zugesetzt. (A. P. 1 586 474 vom 
24/6. 1925, ausg. 25/5. 1926.) K u h l in g .

Hugo Grónroos, Danemark, Herstellung von Ziegeln u. dgl. Bei niedriger Temp. 
schmelzender Ton wird, gegebenenfalls unter Zusatz der erforderlichen Menge W. 
fiir sich, bei hohen Tempp. schm. in Mischung m it Kryolith oder anderen, besonders 
Fe20 3 enthaltenden, natiirlichen Alkaliverbb. gemahlen, geformt u. bei etwa 800° 
gebrannt. Das Erzeugnis wird gemahlen, in passenden Mengen dem ais Grundmasse 
zur Herst. der Ziegel usw. bestimmten Ton oder Lehm zugesetzt, die Mischung gemahlen, 
geformt u. in Tunnelófen getrocknet u. bei etwa 900° gebrannt. (F. P. 604 610 vom 
6/8. 1925, ausg. 10/5. 1926. Dan. Prior. 6/ 8. 1924.) K u h l in g .

Argus Products Co., Portland, ubert. von: Charles F. Christian, Waldport, 
V. St. A., Kunststeine. Gepulverte Mischungen von Kalkstein, MgO, Schwefel, einem 
Fiillm ittel, wie Sand, Steinklein o. dgl. u. Ol werden m it einer Lsg. von MgCl2 yermengt, 
in  Formen gegossen u. abbinden gelassen. (A. P. 1585 184 vom '3/1. 1924, ausg.

1926.) K u h l i n g .

8/ 6. 1926.) K a u s c h .

18/5. 1926.) K u h l in g .
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Texas Co., New York, iibert. von: George D. White, P o rt Arthur, Texas. 
Bindemittel. Gepulverte Mischungen yon Flintglas u. Ziegeln werden m it h. verd, 
HC1 ausgelaugt, m it einem organ. Bindemittel yermischt, geformt u. bis zum Sehmelzen 
erhitzt. (A. P. 1 582 954 vom 20/2. 1920, ausg. 4/5. 1926.) K u h l i n g .

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. von: Harry Tristram Bellamy, 
River, Forest, V. St. A., Fewrfeste Massen. Fein gepulvertes Siliciumcarbid wird m it 
Ton, Soda u. Wasserglas naC yermahlen u. geformt. (A. P. 1 585 010 vom 8/10.
1923, ausg. 18/5. 1926.) K u h l i n g .

Frank Harwood Riddle, V. St. A., Feuerfeste Massen. Der zu formende u. 
brennende Brei wird hergestellt aus gemahlenen Mineralien der Sillimanitgruppe, 
Sillimanit, Cyanit bezw. Andalusit, u. gegebenenfalls tonerdehaltigen Stoffen, wie 
Ton, Bauxit o. dgl. u. alkal. oder erdalkal. FluCmitteln, wie Feldspat, Baryumycrbb.,. 
gegluhtes MgO, Zirkonsilicat u. dgl. Die Zus. der Gase u. die Brenntemp. kann je 
nach dem Yerwendungszweek innerhalb weiter Grenzen schwanken, das Brennen 
erfolgt bei Kegel 8 bis 12 entsprechenden Tempp. Es werden Erzeugnisse von hoher 
elektr. Isolierfahigkeit, hoher Feuerbestandigkeit, in yerglastem, halb yerglastem 
oder rohem Zustand gewonnen. (F. P. 606 025 yom 21/10. 1925, ausg. 5/6. 1925.) K u .

Soc. E. Robert & Cie., Frankreieh, Isolierstoff. J e  900 g Feldspat u. 2500 g 
Talkum werden innig gemischt, die Mischung bei 1200° gebrannt u. gemahlen. 8 Teile 
des Erzeugnisses werden mittels 14 Teilen gemahlonem S tea tit u. 3 Teilen einer feuer- 
festen Erde, vorzugsweise der Erde „E rald“ gemischt, die Mischung anhaltend m it 
W. yermahlen, abfiltriert, bei 60° getrocknet, gesiebt u . bei 1000—1500° gebrannt. 
(F. P. 605 037 vom 26/10. 1925, ausg. 18/5. 1926.) K u h l i n g .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
—, Feinheit von Kalkdungemitteln. Je  feiner die Mahlung, desto hoher die W rkg. 

von CaO-Diingemitteln. Ais Feinheitsgarantie soli gefordert werden ein Durchgang 
von 100% durch ein Sieb von 10 Maschen, 70%  bei 50 Maschen, 50%  bei 100 Maschen.. 
(Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 48. 94— 99. Sep.) G r im m e .

—, Kalk. Die Einw. yon CaO auf den Boden wird besprochen. Ziemlich emp- 
findlich gegen Bodensaure sind Klee, Luzeme, Timotee, Tabak, Kartoffeln, Tomaten, 
Sałat, Riiben, K arotten, Spinat, wahrend Erdbeeren u. Wassermelonen auch au f 
saurem Boden gute E rtrage liefern. F iir p rakt. Zwecke geniigt die Best. der Bodenrlc. 
mit Lackmuspapier. Die Kalkdiinger sollen bewertet werden auf Basis wirksamer 
Kalk +  Magnesia (CaO -j- MgO). Es sollen enthalten Kalkstein 45—55%, Musehel- 
schalen 40—50%, Mergel 40—50%, gebrannter CaO (hochwertig m it weniger ais 
10°/„ Carbonat) 65—75%, minderwertig (Mischung von H ydra t -f- Carbonat) 55—65% , 
Kalkaschen 50—60°/0 CaO +  MgO. (Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 48. 92—-94. 
Sep.) G r im m e . .

—, Ricinuslcuchen. Ricinuskuchen sind giftig u. miissen yorsiehtig aufbew ahrt
werden. Ais Verwendungszweck kom m t nur der Gebrauch ais Diingemittd in Frage, 
v°r allem zu Tabak. E r enthalt neben 1%  K 20  u. 2%  P 20 5 wechselnde Mengen N  
(3,88—5,46%). Fiir N  wird eine Garantie von 4,52%  =  5,50%  NH 3 vorgeschlagen. 
(Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 48. 21—24. Sep.) G r im m e .

Philip Garman, Alkohol-Formalinlosung zur Bekampfung der amerikanisclien 
Faulbrut. Die Bienenkorbe werden von Honig gereinigt, 48 Stdn. in eine 20%ig. 
alkoh. Lsg. yon Formaldehyd cingestellt u. darauf an der L uft getrocknet. Das gleiche 
geschieht mit den Rahmen. Darauf beschickt man letztere m it einer neuen Konigin 
u. besetzt wieder m it dem Bienenyolke. (Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 48. 305 bis
307. Sep.) G r im m e .

—, tlbliche Insekte.nve,rtilgungsmittel. Am gebrauchlichsten sind Pb-Arsenatmittel, 
welche in Pastenform u. ais Fulver im Handel sind. Pariser Grim u. Ca-Arsenat
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brauoht man spezioll fiir Kartoffeln, letztercs auch fiir Baumwolle. Anwendungsform: 
Pb-Araonat 3—10 lbs. (Pastę) oder l 1/2—5 lbs. (trocken), Calciumcaseinat 1 lb., 
W. 50 Gallonen; Parisor Griin 1/2 lb., Ca(OH)2 l 1̂  lbs., W. 50 Gallonen; Ca-Arsenat 
u. Ca(OH)2 jo P /a lbs., W. 50 Gallonen. — Gegen Blattlauso u. saugende Insekten 
bonutzfc man eino Lsg. von 1/2 p in t Nicotinsulfat, 2 lbs. Schmierseife oder 1  lb. Calcium- 
oasoiuat in 50 Gallonen W. — Schwefelkalkbriiho wird m it Vorliebo gegen Kafer u. 
Pilzo angewandt u. zwar 1 Gallone fl. CaS auf 9 Gallonen W. Schliefllich werden 
gogen Kafer u. Tanncngallcnblattlause Mischungcn von mischbaren Olen (Phenole) 
m it W. cmpfohlen. (Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 48 . 157—58. Sep.) Gr im m e .

M. P. Źappe und E. M. Stoddard, Slaubeti gegen Spritzen. Bericht iiber ver- 
gleiohcndo Vcrss. betr. dio W irksamkcit der Insoktizide in fl. oder trockner Form. 
Yorsuchsinittel: F l i i s s i g e s  S p r i t z  m i t t e l :  3 lbs. Pb-Arsenat, 6 lbs trock- 
nos CaS, 1 lb. Calciumcaseinat, %  p in t Nicotinsulfat, 100 Gallonen W. — S t a u b -  
f O r m i g o  M i t t e l :  Schwefelbleiarscnat: 90%  S —f- 10°/0 Pb-Arsenat; Griin- 
kupferstanb: Cu 6 % + 3 %  As; Blaukupferstaub: 3,74% C u -)-l,7 6 %  As. Es 
ergab sich, dal3 das fl. Mittel 10—30%  besser gewirkt hat ais alle trocknen. Die 
Beigabo von Nicotin zu dom fl. M ittel erwies sich ais sehr gut, da dadurch alle Blatt- 
liiuso abgettitęt wurden u. so bessere Yergleichswerte erhalten wurden. (Rep. Conn. 
Agric. Exp, S ta t. 48 . 286—92. Sep.) Gr im m e .

M. P. Zappe und E. M. Stoddard, Residtat funfjahriger Yersuche iiber Spritzen 
und Sta ulen. In  der Vcrsuchszeit wurden 564 675 Apfel von 4 verschiedenen Sorten 
kontrolliert, wobci sich folgender Befall in %  zeigte:

Behnnd- andere Rote Apfel- andere
luug Scliorf Pilze Blattliiuse W auzen Curculio motte Insekten

Spritzen 14,7 6,05 10,0 1,3 17,7 0,94 1,8
Stiiubcn 30,2 28,4 10,7 2,6 21,8 1,4 4,7

Es orgibt sieli somit eino deutliche tjberlegenheit des Spritzens. (Rep. Conn. Agric. 
Exp. S tat. 4 8 . 293—94. Sep.) G r im m e .

R. B. Friend und B. H. Walden, Stdubungsuersuche zur Abtotung von Erbsen- 
blattlausen, Kohlblattlausen und Zwiebelsaugem. Am besten erwiesen sich Einstaubungen 
m it 3% ig. Nicotinstaub bei moglichst hoher Temp., ca. 70° F. (Rep. Conn. Agric. 
Exp. S tat. 4S . 319—20. Sep.) G r im m e .

M. P. Zappe und P. Garman, Prufungen von Insektenuertilguiig^nitteln fu r  die 
Bek&mpfung des asiatischen JKdfers Anomala orientalis Waterhouse. Trocknes Ca(CN)a 
wurdo auf dio befallenen Rasenfliiehcn gebracht, einmal untergeharkt, einmal mit 
W. eingospiilt u. einmal nur m it Erde bedeckt. Am besten wirkte die zweite Methode, 
wobei jedoch auch der Rasen verbrannt wurde. Gleich gu t wirkte Besprengen mit 
NaCN, wahrend HgCla vollstandig vexsagte. CSa-Emulsion war bei nachtraglicher 
EinspiUung sohr wirksam. (Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 4 8 . 294—99. Sep.) G r.

—, Der JiVrt des Slickstoffs in  MiscMiingern. N itrate u. NH4-Salze sind in W. 1- 
u. werden von den Pflanzen sclinell u. vollstandig ausgenutzt. Bei organ. X-Diingern 
wird nur der in  W. 1, Anteil sclmell ausgenutzt, der unl. Teil w irkt bedeutend lang- 
samer. Zur Best. des ausnutzbaren N  werden zwei Methoden empfohlen, Einw. yon 
K M n04 in alkal. u. in neutraler Lsg. In  der Regel arbeitet man in alkal. Lsg., nur 
boi Gehalten unter 0,3%  benutzt man die neutrale Lsg. Wenn weniger ais 50%  bei 
alkal, Lsg. bezw. weniger ais 80%  bei der neutralen Methode unl. sind, so ist die Ware 
su Wa ust and en. (Rep. Conn. Agrie. Exp. S tat. 4S. 5S—85. Sep.) G r im m e .

Federal Phosphorus Co., Birmingham, iibert. ro n : Bethune G. Klugli, Anniston, 
A'. S t. A., łierslellung tvn Superptiosphat. Beim Schmelzen eines Gemisches von Roh- 
pliosphat, Kohle u. SiOj entstehendes PjOs enthaltende Gase werden durch eine an- 
gefeuehtcte, auf einem Rost befindliehe Sehicht von Rohphosphat geleitet u. durch
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diese nacli geniigender Einw. der P 20 6 enthaltenden Gase ein Strom von h. Luft ge- 
fiihrt. (A. P. 1 583 054 vom 7/12. 1920, ausg. 4/5. 1926.) K u h l i n g .

Frederick William Rogers Williams, London, Vorrichtung zur Herstellung von 
iSuperpliosphat. Die Vorr. besteht aus Einrichtungen zum Abwiegen von Rohphosphat 
u. Sśiure, einem MischgefaB, einem Behalter fu r 'd a s  aufgeschlossene Gut, der mit 
Zerkleinerungsvorr. versehen ist, u. einer Fórdervorr., die das zerkleinerte Gut zum 
Lager schafft. (A. P. 1 585 810 vom 10/1. 1921, ausg. 25/5. 1926.) K u h l i n g .

Stockholders Syndicate, Los Angeles, Californien, iibert. von: Henry Blumen- 
berg, jr., Los Angeles, Herstelhing von Diingemitteln aus Phosphaten. Man mischt 
gemahlenes Phosphatgestein (C'a3[P 0 4]2) m it N aN 03, (NH4)2S 0 4 u. W. u. behandelt 
das Gemisch m it S 0 2 unter Druck u. Hitze. Das erlialtene Prod. wird getrocknet. 
6 K N 03 +  3 (NH4) ,S 04 +  Caa(PO.,)„ +  2 H 20  +  2 S 0 2 =  3 K 2S 0 4 +  2 NH 4H 2P 0 4 +

2 (NH4)2S 03 +  3 Ca(N03)2.
{A. P. 1 588 651 vom 7/8. 1925, ausg. 15/6. 1926.) K a u s c h .

Distillerie de Ruysbroeck, Belgien. Herstellung zitrdtloslicher Phosphate. Roh
phosphat, Knochenasche o. dgl. werden in Schlempen, wie Melasseschlempen, sus- 
pendiert u. die Mischungen, gegebenenfalls unter Zusatz von Atz- oder kohlensauren 
Alkalien, Alkalisulfat oder -chlorid bei 600° nicht iibersteigenden Tempp. bei gewohn- 
lichem, verstiirktem oder vermindertem Druck dest., gegebenenfalls unter Mitver- 
wendung von Wasserdampf, H 2, Luft, 0 2, C 02, CO o. dgl. ZweekmaBig wahlt man 
die Bedingungen so, daB ncben dem Phospliat schlieBlich ein Gemisch gleicher Moll. 
Na2C03 u. K 2C03 vorlianden ist, welches sich bei 600° im gesclimolzenen Zustand be- 
findet. Die Erzeugnisse werden m it Kalkmilch bez w. CaO. u. allmahlich zugesetztem 
W. behandelt, wobei CaHPOd erhalten wird, das von gleichzeitig entstandenem  Atz- 
alkali durch Auswaschen getrennt wird. (F. PP. 605 686 u. 605 687 vom 4/11. 1925, 
ausg. 31/5. 1926.) K u h l i n g .

Edouard Krebs, Oslo, Herstellung eines Diingemittels. Man laBt- Sulfitablauge 
auf Rohphosphate einwirken, darnpft gegebenenfalls ein u. yerbrennt den Riickstand. 
Die beim Eindampfen entweichenden sauren Gase oder Dampfe bringt man zur 
Einw. auf weitere Mcngen Rohphosphat, mischt die Erzeugnisse weiteren Gemengen 
von Rohphosphat u. Sulfitablauge bei u. verfalirt wie oben. Dem Gemisch kann vor 
der Yerbrennung auch N aH S 04 zugesetzt werden. (Oe. P. 103 471 vom 12/9. 1923, 
ausg. 10/6. 1925. N. Priorr. 18/9., 22/9. u. 22/11. 1922. Teilreff. nacli N. P. P. 38643 
u. 39295 vgl. C. 1925. I. 760 u. 1925. II . 854.) K u h l i n g .

Robert Renton Hind, Del Carmen, Philippinen, Dungemittel. Mittels CaO schwach 
alkalisierte Melasseschlempe wird konz. u. m it ausgelaugten Riibenschnitzeln ge- 
mischt. (A. P. 1 583 151 vom 1 / 8. 1925, ausg. 4/5. 1926.) K u h l i n g .

Soc. des ćtablissements Barbet, Frankreich, Gewinnung von Diingemitteln 
und Glycerin aus Melasseschlempen. Die durch Absitzen geklarten Schlempen werden 
mit Wasserdampf behandelt, nach Abtreiben noch vorhandenen A. durch SchlieBen 
des GefaBes u. weiteres Einleiten von Dampf auf etwa 120° erhitzt, die M. dann in 
eine Filterpresse gedruekt, in der man einen ais Dungemittel verwendbaren Riick- 
stand u. ein glycerinhaltiges F iltra t erliiilt. Letzteres wird eingedampft u. dann unter 
Zusatz von Bremipetroleum im Vakuum dest. (F. P. 605 825 vom 30/1. 1925, ausg. 
2/6. 1926.) K u h l i n g .

B. Landesanstalt fur Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Miincben, Verfahren 
zu ni Beizen von Saatguf, g ek  durch Behandlung desselben m it seifenhaltigen Beiz- 
mitteln im Tauch- oder Benetzungsverf. u. nachfolgende Trocknung u. Trockenbeize 
rai  ̂ CaO-Pulver unter Zusatz der geeigneten wirksamen Stoffe. •— Hierdurch wird 
euierseits das langere Trocknen, andererseits das starkę Stauben oder zu kurzes H aften 
der ubliehen Beizmittel yermieden. Z. B. wird das zu beizende K orn m it einer die 

u. Haftmittel enthaltenden Seifenlsg. iibergossen, urageruhrt, nach einer be-
vni, 2. 77
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stimmten Wirkungsdauer m it dcm CaO-Pulver getrocknet u. m it dicsem beigegebenen 
Hg- oder Cu-Verbb., CH20  entwickelnden Stoffcn u. dessen Wrkg. wieder paraly- 
sierenden NH, oder anderen gasartigen Stoffen, ferner gegebenenfalls unter Zusatz 
von stimulierenden Sulfaten u. Chloriden von Alkalien, alkal. Erden, Metallen oder 
Metalloiden, sowie einigen inerten Stoffen, behandelt. (D. R . P . 430 647  KI. 4 5 1 vom 
20/6. 1925, ausg. 18/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Marx, Berlin- 
Dahlem, und Karl Brodersen, Dessau), Herstellung von Schddlingsbekdmpfungsmitleln, 
1 . dad. gek., daB man sie aus ihren Lsgg. zusammen m it solclien hochmolekularen 
Stoffen ausfallt, welche aus fossilcn Brennstoffen, gegebenenfalls nach. dereń Oxydation, 
nach bekannten Verff. gewonnen werden. — 2. dad. gek., daB man Metallsalzlsgg. 
m it aquivalenten Mengen der Alkalisalze der unter 1 . genannten Sauren ausfallt. —
з. dad. gek., daB man Lsgg. von Metalloiden bezw. Metalloidyerbb. in alkal. wirkenden 
Mitteln, wie z. B. S in Na2S, As2S6 in NaOH o. dgl., m it den Alkalisalzen der unter 1. 
genannten Sauren miseht u. dann durch starkere Sauren oder Schwermetallsalze 
fallt. — 4. dad. gek., daB man in W. unl. Stoffe auf gceignete Weise m it den Alkali- 
lsgg. der unter 1. genannten Sauren emulgiert u. diese Sauren ais solche oder in Form 
von unl. Salzen zur Ausfallung bringt. — Z. B. neutralisiert man durch Oxydation 
von Braunkohle m it H N 03, Extraktion m it NaOH u. Wiederausfallen m it HC1 gc- 
wonnene Sauren m it Na2C03 u. lost in W. Zu der wss. Lsg. setzt man eino wss. CuS04- 
Lsg., wobei ein sehr feiner brauner Nd. ausfallt, der das Cu zusammen m it den organ. 
Sauren enthalt. Die Briihe setzt auch nach tagelangem Stehen kaum merklich ab, 
wahrend in gewóhnlicher Cu-Sodabriihe sich der Nd. schon nach 4 Tagen vollig zu 
Boden gesetzt hat. Das Prod. findet zur Bekiimpfung von Rebschadlingen Verwendung.
— Versetzt man eine m it S gesatt. Na^S-Lsg. in W. m it dem Na-Salz der durch Ex- 
traktion  von Torf m it NaOH u. Ausfallen m it Mineralsaure erhaltenen organ. Saure 
n. gibt vcrd. H 2S 0 4 hinzu, so fallt unter H 2S-Entw. S in innigem Gemenge m it der 
hochmolekularen Saure aus, der aber die FI. noch nach Tagen im ganzen Raum erfiillt
и. ais Spritz~iiitlel gegen Mellau Verwendung findet. Die Fallung kann auch m it einer 
Al2(S04)3-Lsg. bewirkt werden. — In  W. unl. organ. Verbb., wie KW-stoffe, Halogen-f 
Oxy-, Nitro- oder Aminoverbb., z. B. Dichlorbenzol, kann man dadurch in Emulsion 
halten, daB man sie m it den alkal. Lsgg. der liochmolekulwen Sauren, z. B. des Ein- 
nńrkungsprod. von H N 03 auf Braunkohle, verruhrt u. m it verd. H 2S 0 4 die Sauren 
ausfallt. Zur Emulgierimg bas. Korper empfiehlt es sich, die wl. Ga- oder Ba-Salze 
der Sauren, z. B. m it BaCl2, auszufallen. Derartigc Emulsionen finden ais Insektieid 
Yerwendung. AuBer der sehr feinen Verteilung u. groBer Schwebekraft besitzen die 
erzeugten Ndd. auch eine sehr gute Haftfahigkeit auf den Pflanzen, da die hochmole
kularen Sauren in W. unl. sind u. durch Regen oder Tau nicht wieder heruntergespiilt 
werden. (D. R . P . 430 7 i2  KI. 451 vom 22/12. 1922, ausg. 22/6. 1926.) S c h o t t l .

Haas Liewing, Berlin-Lichterfelde, Verfahren zur Vernichlung von und zum Schutz 
gegen Hausschicamm, dad. gek., daB m an die zu schutzenden Gegenstande m it einer 
Ca-Carbidaschelsg. impragniert. — Das Verf. kann bei gewóhnlicher Temp. ausgefiihrt 
werden, ohne daB die zu behandelnden Gegenstande beschadigt werden. Die Ver- 
nichtung des Hausschwamms soli eine yollstandige sein. Bei Neubauten werden alle 
m it der Erde iń Verb. stehenden Holzteile ausgiebig m it der Lsg. bestrichen u. der Erd- 
boden m it trockenem Ca-Carbidascliepulver bestreut. (D. R . P . 430 744  KI. 38 h  vom 
9/9. 1925, ausg. 24/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Carl Thieme, Zeitz, Inseklenfangleim, dad. gek., daB den bekannten, fiir diesen 
Zweck gebrauchten Stoffmischungen Farbstoffe beigegeben sind, die die chem. akt. 
Strahlen des Sonnenlichtes absorbieren, vornehmlieh solche m it rotem Farbton. — 
Die chem. akt. Strahlen des Lichtes konnen so in den tieferen Schichten des Leims
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nicht mehr zur Einw. gelangen u. die K lcbkraft des Leims beeintrachtigen. (D. R. P. 
431182 KI. 451 vom 21/11. 1924, ausg. 30/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r ,

The Grasselli Chemical Company, iibert. von: Henry Howard, Cleveland, 
Ohio, V. St. A., Insekticides Mittel, bestehend aus einer wss. Suspension von S, Na- 
Silicat, Leim u. gelbem kolloidalem Ton (Bentonit oder W ilkinit). — Die S-Suspension 
ist schr bestandig u. scheidet den S nur sehr langsam ab. (A. P. 1 583 154 vom 22/8.
1922, ausg. 4/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Sebastian Lomanitz, Houston, Texas, V. St. A., Insekticides Mittel, betehend 
aus S, Pb-Arsenat, 1. Harzseifo u. A12(S04)3. —  In  Ggw. von Feuchtigkeit bildet sich 
in dem Mittel unl. Al-Resinat, das ein besseres H aften des Mittels auf den Pflanzen- 
teilen bewirkt. (A- P- 1584 235 vom 27/12. 1924, ausg. 11/5. 1926.) S c h o t t l .

American Cyanamid Company, New York, iibert. von: Guy B. Buchanan, 
Westfield, New Jersey, V. St. A., Verfaliren zur Ungeziefervertilgung. E in Gemisch 
aus ca, 80—86%  HCN, 10— 15% CN-Cl u. 2—4%  W. wird m it H 2S 0 4, HC1 oder 
CH3C02H bis zur schwach sauren Rk. gegeniiber Metliylorange versetzt. Die Sauro 
stabilisiert die HCN u. das CN-C1. Das fliichtige fl. Gemisch wird in den zu ent- 
wesenden Raum  gespriiht, u. zwar g ibt man zunachst nur ganz wenig des Gemisches 
in den Raum (ca. 15%), um etwa noeh anwesende Menschen aus dem Raum zu ent- 
femen, was durch die tranenreizende Wrkg. des CN-Cl bew irkt wird. Nach ca. 5 bis
10 Min. wird dann die Hauptm enge des Raueherm ittels in der ublichen Weise ein- 
gefuhrt. (A. P. 1586175 vom 19/1. 1925, ausg. 25/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

William Moore, Chappaąua, New York, und Cornelius D. Vreeland, Vineland, 
New Jersey, V. St. A., Fungicides Mittel. CuS04 wird in  W. zu einer Lsg., D. 1,083, 
gel. u. mit Kalkmileh, D. 1,091, versetzt. Zu dem Nd. wird vor dem Trocknen eine 
kleine Menge Ca-Acetat oder CH3C 02H gegeben. — Die aus diesem Gemisch hergestellte 
Spritzbrtthe soli an den Pflanzenteilen besser haften ais gewóhnliche Bordeauxbriihe. 
(A. P. 1 587 977 vom 30/3. 1925, ausg. 8/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

■VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
E. W. Davis, Fortschritt in  der Anreicherung der Minnesotaeisenerze. GroBe Mengen 

von angereiehertem Erz werden jedes Ja h r vom Lake-Superior-Distrikt auf dem 
Wasserwege yersandt. Man ycrsucht diese Erze zu einem móglichst billigen Preise 
zu yerscnden, was bisher dadurch moglich war, daB m an hochwertige m it gering- 
wertigen mischte. Da zum HochofenprozeB Erze m it 8 oder 9%  S i0 2 nur gesucht 
sind u. die entsprechenden VV. in absehbarer Zeit erschopft sind, so muB nach einer 
geeigneten Aufbereitungsmethode gesucht werden, die vor allem den S i02-Gehalt 
herunterdruckt. Nach den angestellten Unterss. h a t bisher nur die magnet. Konz. 
Aussicht auf Anwendung in der Praxis, am besten in Verb. m it einer Reduzierung 
de3 Erzes, wobei Eisenschwamm anfallt. Das so zuerst gewonnene Materiał h a t 85%  Fe, 
2°/o C u. 13% S i0 2 +  A120 3 usw., es m rd  in Brikettform  niedergesehmolzen u. das ge
wonnene Fe hat dann bei Mesabierzen z. B. 2%  C, 0,1%  Si, 0,06%  P  u. 0,01%  S. 
Dieser ProzeB ha t auch insofern gute Aussichten, ais man allem Anschein nach auch 
nnnderwertige Brennstoffe zum ReduktionsprozeB verwenden kann. Auch einige 
andere Vcrff. werden auf Eignung untersucht. (Mining and Metali 7. 280— 83. Minnea- 
Polis [Minn.], Univ. Minnesota.) ' WlLKE.

E. P. Ross, Sicherheit vor allem beim Ausblasen eines Hochofens. (Mining and 
Metali 7. 293—94. Riddlesburg [Pa.].) W i l k e .

Konrad Hoimann, Die Oxydation metallischen Eisens und die Pyrophoritat des 
Gichlstaubea. Vf. fiilntc Oxydationsverss. m it Fe-Pulvern verschiedener A rt u. Her- 
stellung aus. Es stelltc sich heraus, daB die KorngroBc von maBgebcndem EinfluB 
>st. Die wirksame Oberflache wird durch Adhasion verringert, u. ist von der Hóhe 
der angewandten Temp. u. der Zeitdauer der Gleichung abhangig. Auch die Pyro-
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phoritat von Fe-Pulvern ist davon abhiingig, wie lange u. bei welcher Temp. redu- 
ziorend gegluht wird. Die im Betriebe stórende Pyrophoritat von Gichtstaub ver- 
hindert man am  bestcn durch. Gliilien. (Stahl u . Eisen 46 . 916— 18. Breslau.) L u d e r .

E. B. Wedmore, Magnetische Eigenschaften von Einhrysłalfon von Eisen. Vf. er- 
k łart die verschiedenen Stufon in den Magnetisierungskurven von Eiseneinkrystallen 
von H o n d a ,  K a y a  u. M a su y a m a  (S. 935) durch die verschiedenen IConfigurationen 
vor der Sattigung. In  gewóhnlichem Eisen werden wegen der unregelmaBigen An- 
ordnung der Krystalle diese Stufen verdeckt. Róntgenstrahlenunters. von Eisen- 
einkrystallen kónnten die jeder Stufe der Magnotisierungskurve entsprechende Kon- 
figuration sicherstellen. (Naturę 118. 14. London, British Electrical and Allied In 
dustries Res. Associat.) JOSEPHY.

Rudolf Ruer, Nachweis der Warmetónung des Eisen-Kohlenstoff-Eutektoides. Vf. 
bespricht die Ergebniase der Arbeiten von H a y e s ,  F l a n d e r s  u. MOORE iiber die 
Warmetónung bei Ausscheidung des Fe-Graphit-Eutektoides bei einer Temp., die 
12° iiber dem Perlitpunkt liegt, womit seine eigenen Versuchsergebnisse aus dem Jahre 
1921 bestatigt worden sind. (Stahl u. Eisen 46 . 918—20. Aachen.) L u d e r .

Kotaro Honda, Die A r  Linie im Zustandsdiagramm Eisen-Kohlenstojj. Vf. fiihrte 
MagnetisierungsYerss. an Fe-C-Legierungen aus u. untersuchte die Temp.-Grenze des 
magnet. Fe. Die sogenannte Ar Umwandlung ist jedoch keine Gefugeuinwandlung, 
eine Anderung des Raum gitters ist dam it nicht yerbunden. (The science reports of 
tho Tóhoku imp. univ. 15. 247—50. Sendai [Japan].) L u d e r .

K. v. Kerpely, Der Einflufi einer Idngeren Uberhitzung auf die Auskry stallisałion 
von gebundenem Kohlenstoff im  Gufieisen. Ein Memungsaustausch des Vf.s m it O. W ed E -  
MEYER u. E. P iw o w a r s k y .  (Stahl u. Eisen 46. 874—77. Dusseldorf.) L u d e r .

Tario Kikuta, Das schmiedbare Gufieisen und der Mechanismus seiner Graphitisie- 
rung. Vf. lia t den Vorgang der Graphitausscheidung von weifiem GuReisen m it Hilfc 
des Dilatometers verfolgt. Die Graphitausscheidung geschieht in  2 Stufen, zuerst bei 
hoherer Temp., um das freie, dann bei tieferer, um das eutektoide Fc3C zu zersetzen. 
Je  dicker die betreffende Wand des Gufiatuckes ist, desto groBer sind die Fe3C-Krystalle 
u. desto sehwieriger ilu'e Zers. E in Si-Gehalt befordert die Ausscheidung, Mn bewirkt 
das Gegenteil, u. sein Gehalt soli 0,5%  nicht ubersteigen. P  unterstiitzt die C-Aus- 
seheidung in der ersten Stufe, aber fiir dic zweite diirfen n icht mehr ais 0,3°/o vor- 
handen sein. Der Vorgang der Fe3G-Zers. selbst ist auf die katalyt. Wrkg. freier 
Kohlenosyde, die im GuBstiick vorhanden sind, zuriickzufuhren. Keime von Temper- 
kohle bilden sieh nur immer an der Komgrenze des Ceinentits u. die Graphitbildung 
wird durch die chem. Verwandtschaft des Fe zu den eingeschlossenen Elementen 
beschleunigt. (The Science Reports of the Tóhoku Imp. Univ. 15. 115—55. Sendai 
[Japan].) L u d e r .

Rudolf Hohage, tiber Gufieisen. Vf. behandelt den Gefiigeaufbau des GuBeisens 
in Abhangigkeit von der chem. Zus. — es werden besonders die Rolle des C u. des M n  
besprochen — u. der W andstarke u. die Beziekung zur B r i n e 11 harte. Ferner wird 
der EinfluB der Warmebehandlung auf Gefiige u. Brinellharte untersucht. Der Arbeit 
sind eine Reihe von Schliffbildern u. Kurventafeln beigefiigt. (Kruppsclie Monats- 
hefte 7. 101—09. Essen.) L u d e r .

Louis Piedboeuf, Ergebnisse, die bei Verbesserung der Gu{Seisenqualitdten erhalten 
wurden. An H and von M a u r e r s  GuBeisendiagramm werden die Terschiedencn hoch- 
wertigen GuBeisenąualitaten klassifiziert u. miteinander verglichen u. eine Obersicht 
der mechan. Eigenschaften der yersehiedenen Spezialeisen gegeben. (Metal Ind. 
[London] 28. 613— 14. 29. 17— 18.) ~ W ilk e .

Carl Irresberger, Riittdherd zur Yergiitung von fliissigem GuPeisen und Stahl. 
Um fl. Gufieisen u. Stahl zu entschwefeln, ha t Vf. einen R uttelherd konstruiert, der 
das Fe-Bad langere Zeit in  Bewegung erhalt. Das darin enthaltene iln S  steigt rermoge



1926. II. Hy„']. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l lo g r a p h i e  u sw . 1181

seines geringeren spezif. Gewichtes an die Oberflache u. wird durch den 0 2 der L u ft 
zuM nO u. S 0 2 oxydiert. (Stahl u. Eisen 46. 869— 72. Salzburg.) L u d e r .

Karl Irresberger, Veredelung des Gufleisens durch Rutteln und ScMtteln. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vf. behandelt den gleichen Gegenstand, jedoch en thalt diese Arbeit 
einige Schliffbilder. AnsehlieBend folgt eine Disliussion von GieB er c i f a chi cu ten . 
(GieBereiztg. 23. 355—58. Spandau.) L u d e r .

R. Krieger, Die Eniibicklung der deutschen Siahlformgujiindnstrie in  den lełzlen 
25 Jahren. (Stahl u. Eisen 46. 697—706. 865— 69. Diisseldorf-Oberkassel.) L u d e r .

E. H. Schulz und H. Buchholtz, Ober den Einflu/3 der Zerreipgeschwindigkeit 
auf die beobachtete Hóhe der Streckgrenze bei Fluflslahl. An Normal- u. Proportional- 
zerreiBstaben aus bas. Siemens-Martin- u. Thomasstahl m it verschiedenem C-Gehalt 
wurden ZerreiBverss. ausgefiihrt, um den EinfluB der ZerreiBgescliwindigkeit auf die 
Lage der Streckgrenze festzustellen. Die Hohe der beobachteten Streckgrenze wird 
durch die ZerreiBgescliwindigkeit prakt. bedeutsam beeinfluBt. Der EinfluB der Zer- 
reiBgesehwindigkeit is t bei Versuchszeiten von 80—100 sek. bis zum Erreichen der 
Streckgrenze bezw. bei ZerreiBgeschwindigkeiten von etwa hochstens 0,5 kg/qmm/sok 
zu vernachlassigen, bei ZerreiBgeschwindigkeiten von 0,5— 1 kg/qmm/sek ist er noch 
nicht sehr groB. W ird diese Grenze aber uberschritten, so wird der W ert der Streck- 
grenze starker crhoht; dabei betrag t die Steigerung gegenuber dem FeinmeBwert bei 
der hochsten erreichten Geschwindigkeit von 10 kg/qmm/sek bis zu 14 bei wcichem u. 
bis zu 9°/0 bei harterem FluBstahl. Eine prakt. bedeutsame Beeinflussung der W erte 
fiir die Zugfestigkeit, Dehnung u. Einschnurung durch dic ZerreiBgescliwindigkeit 
konnte bei den Verss. n icht beobachtet werden. (Mitt. Versuchsanst. Deutsch-Luxem- 
burg. Bergwerks- u. Hiitten-A.-G. Dortmunder Union 2. 1—9.) WiLKE.

E. H. Schulz, Die Eigenschaften hochsiliciumhaltigen Bauslaldes. Die von der B e r-  
linerA .-G . f i i r E is e n g ie B e re i  u . M a s c h i n e n f a b r i k a t i o n ,  friiher J. C. F r e u n d ,  
Berlin, im BoBhardtofen erzeugten neuen Baustahle haben einen Si-Gehalt von 1% . 
An u. fiir sich ist es schon lange bekannt, daB ein erhohter Si-Gehalt zum FluBstahl 
die Streckgrenze u. die Zugfestigkeit bedeutend heraufsetzt, ohne dabei die Dehnung 
raerklich zu vermindern. Die neuerdings angestellten Verss. zeigen, daB es móglich ist, 
auch im Siemens-Martinofen iłblieher Bauart, wie im Elektroofen u. in der Thomas- 
birne einen Si-Stahl zu erzeugen, der in  seinen Festigkeitseigenschaften nicht hinter 
dem bei der A.-G. F r e u n d  im BoBhardtofen erzeugten zurucksteht. Auch en thalt 
der im BoBhardtofen erschmolzene Stahl die gleichen 0 2-Mengen wie ein im Siemens- 
Martinofen iiblieher B auart erzeugter Stahl. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70 . 860— 64. 
Dortmund.) W iLKE.

Letson Balliet, Bemerkungen iiber das Tem pem  von Stahl fiir  Bohrer. Neben 
der Erlauterung der Vorgange beim Tem pem wird ein hierfiir besonders geeigneter 
Ofen besproehen. Einzelheiten der Konstruktion dieses m it Ol oder m it Gas gefeuerten 
1'lammenofens, bei dem die Flamm e nicht d irekt m it dem Stahl in Beriihrung kommt, 
sondern bei dem nur die Verbrennungsprodd. in die W armekammer gelangen, werden 
an Hand einer Zcichnung.beschrieben. Es kann so auf keinen Fali eine Oxydation 
eintreten, die vor allem vermieden werden muB. (Eng. Mining Journ.-Press 121. 
843— 46. Tonopali, Nev.) W iLKE.

Paul Windelhand, tfber den Bealetionsmechanismus der huttenmannischen Zink- 
gtwinnung. Vf. fiihrte eine Reihe von Verss. m it verschiedenen Zn-Reduktionsgemischen 
aus, um die Vorgange des Muffelprozesses zu klaren. Es zeigte sich, daB nur die Red. 
des ZnO durch CO in Frage kommt. Die Ergebnisse sind in Kurven zusammengestellt. 
(Metali u. Erz 23. 353—56. Berlin.) L u d e r .

M. de Kay Thompson, Bildung von puherfórmigem liup fer im  AnodenscMamm. 
Bei der Cu-Raffination erseheint ein betrachtlicher Teil von feinverteiltem Cu im 
Anodenschlamm entsprechend der R k.: 2Cu+ Cu +  Cu++. Es wird eingehend
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diskutiert, weshalb diese Rk. von links nach rechts geht. Es muB angenommen werden, 
daB eine otwas hóherc Temp. in  der unmittelbaren Niihe der Anodę ais im H auptteil der 
Lsg. ist u. daB die Rk. ais Ergebnis dieses Temperaturfallos von der Temp. der Anoden- 
verb. u. der Lsg. zur Tomp. des Elektrolyten stattfindet. Die Wrkg. des Temperatur- 
falles muB dio entgegengesetzte Wrkg., die durch Verdiinnung yerursacht wird, iiber- 
ragen. (Chem. Motallurg. Engincering 33. 298. Massachusetts, Inst. of Techn.) W il k e .

Paul D. Merica, Nickel und die Metallindustrien. Dio Entw . der Anwondung 
des Ni boi dor Vornickclung, in der Messingschmelzo u. allgomoin in der Industrie seit 
dem Weltkriege wird beschriebcn. (Metal Ind. [New York] 24 . 238—41. New York, 
International Nickel Co.) WlLKE.

G. Malcolm Dyson, Chemie und MetaUurgie des Zirkoniums und Hafniums. V., 
Darst., Eigensehaften u. Anwendungen von Zr u. Hf. (The Chemical Age 1 5 . No. 366. 
Monthly Metallurgical Section 1—3.) W lLKE.

J. S. Glen Primrose, Nichteisenmeiallographie. Die Apparaturentw. (vom Rejto- 
App. zum Reichert-Vertikal-, Martens-Horizontal- u. ZeiB-Vertikalapp.) des Mkr., der 
Fortschritt in der Beleuchtung bis zum ultravioletten Licht u. einige Mikrostrukturen 
yon Nichteisenlegierungen, Messing, Bronze, Al-Legierungen, Cu, Ni- u. Ag-Legierungen 
werden, olmo neue Ergebnisse mitzuteilen, erlautert. (Metal Ind. [London] 28. 569 
bis 73. 592—94. Manchester.) WlLKE.

Reinhold Hinzmann, Die ńeuzeitliche JUaterialpriifung und ihre kritisclie 
werlung. Die Materiał priifyerff. werden an H and einiger Beispiele besprochen: 1 , physi- 
kal.-chem. Prufung; Zugyers., H artę, Kerbschlagvers., Tiefungsprobe u. technolog. 
Proben; 2. motallograph. Prufung, u. ein Hinweis gegeben, daB man das Verh. eines 
Materials unter einer Reiho yerschiedener Untersuchungsbedingungen betrachten u. 
ąuswerten muB. (GewerbofleiB 1 0 5 . 117—24. A.E.G., Berlin.) W i l k e .

R. L. Sanford, Nichtbeschadigende Unlersuchung von Forderdrahlseil mittels ma- 
gnetischer Analyse. Obwohl die vorliegende Unters. nicht zu einem yollkommen ab- 
geschlossenon Analysengang f tihrt, sind doch einige wichtigę Ergebnisse erzielt worden, 
die auch allgemein fiir die magnet. Analyse von W ert sind. Einige Ergebnisse sind: 
Der mechan. Zug iibt einen bedeutenden EinfluB auf die magnet. Eigensehaften des 
Stahls aus. Die W rkg. der Abnutzung besteht in einer Reduzierung des Querschnitts 
u. dam it in einer Anderung der magnet. Eigensehaften. Die Unterss. zeigen yorlaufig, 
daB der bevorstehende Bruch durch Ermiidung nicht von einer entsprechenden Ande
rung der magnet. Eigensehaften, durch die er u. U. erkannt werden konnte, begleitet ist. 
E in einzelnor gebrochener D raht, auBen oder innen, bewirkt eine, bestimmte magnet. 
Anderung; da aber diese Wrkg. nicht von anderen Ursachen unterschieden werden 
kann, so sind die Resultato in einem solehen Fali nicht cindeutig. (Technologie Papers 
of the Bureau of Standards 1 9 2 6 . No. 315. 497— 518. W ashington.) W i l k e .

R. A. Weinman und Irving Langmuir, Bogenschweifien mit atomarem IFasser- 
stoff. (Chom. Metallurg. Engincering 33. 286—87. — C. 1926. I. 2886.) WlLKE.

Carl Albrecht, Die Einsatz- und Aufstreuhartung. (Zentralbl. d. H iitten u. Walzw.
30. 286—88. F rankfurt a. M.) WlLKE.

William J. Reardon, Winkę fu r  die Hessinggie/ierei. Verfahren zur Herstellung 
von Legierungsgiissen. Um dem GuBstiick eine schóne Oberflache zu yerleihen, kann 
man es in folgende Fl. tauchen: 38%ig. iScheidewasser 4,41, 66% ig. H 2S 0 4 4,41, 
1,1 1 W. u. 28,3 g HC1. Es wird dann in flieBendem W. gewaschen, in kochendem W. 
abgespult, um das Trocknen zu beschleunigen u. die Entstehung von Wasserflecken 
zu verhindern. Man tu t  gut, 28,3 g Walolseife je  4,41 kochendem W. zuzusetzen. 
AuBerdem werden gute Kernmischungen fiir Messing u. Stakl angegeben, das GieBen 
yon Nickelsilbcr (58°/0 Cu, 18% 22°/o Zn) u - ciie Schwierigkeiten beiin GuB von
Messing (Yorhandenseiń von Al, Hohlraume) besprochen. (Metal Ind. [New York] 
2 4 . 244.) W il k e .
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W. Mason, Die Herstellung von Emaillen. Die ftllgemeinen Grundsiitze, die zu 
benutzendcn Rohmaterialien, wie S i02, Alkalien, alkal. Erden, die FluBmittel u. die 
Farbungsmittel werden besproehen. Ais ersten tlberzug auf Fe- u. Stahlbleche haben 
sich folgendo Mischungen bcwahrt:

(I) ai) (HI) (I) (II) (III)
Feldapat . . . . . 30 7,30 6,36 Salpeter . . . 1,17 —
Borax . . . . 9,37 8,12 Kobalt . . . . . 0,006 0,2 0,24
Quarz . . . . 3,9 8,2 Manganoxyd . . 0,002 — —
Soda . . . . 2,34 2,8 Kryolith . . . • 1 ,2 — —
FluBspat . . . . . 3 1,17 —
Bei Mischung I  werden auf je 100 lb. 2 Ib. Kaolin, bei Mischung I I  u. I I I  2—4 lb zu- 
gemahlen. AuBerdem wird die Zus. fur tfeiBe u. blaue Emaille fiir Fe- u. Stahlbleche 
sowie fiir Emaille fiir GuBeisen angegeben. E in besonderer Abschnitt behandelt das 
Mahlen u. Mischen der Bestandteile u. ist m it einer Ofenzeichnung versehen. (Metal 
Ind. [London] 2 8 . 525— 26. 550—51.) W i l k e .

F. Menzel, Die Bedeutung des Kobaltozyds im  Grundemail bei emailliertem Blech- 
geschirr (Haftschicht, weifier Grund). Stellungnakme zu 2 neueren Arbeiten. Angabe 
von Versatzen. Eine mittlere Stellung zwischen Co-Grund u. weiBcm Grund nim m t 
das amerikan. Granit- oder Grauemail ein, das 2—3%  Sb u. geringe Mengen von Co-, 
Ni- u. Cu-Salzen enthalt. Die benutzten Sulfatlsgg. geben ihr Metali ab, wahrscheinlich 
zuerst an den Ton des Emailbreis, aus dem das Metali dann auf das Blech niederge- 
schlagen wird. (Keram. Rdsch. 34. 447—48. 462—63.) S a lm a n g .

Hans Natłmsius, Amerikanisclie Eleklro-Emaillierofen, System „Hagan“. Vf. be- 
schreibt die amerikan. elektr. Brennofen, System H agan u. setzt ihre Vorteile aus- 
einander. (Zentralbl. f. H iitten- u. Walzw. 30. 310—12. Berlin.) J u n g .

Beckman-Linden Engineering Corp., San Francisco, ubert.. von: John W. 
Beckman, Oakland, V. St. A., Reduktion von Metallsulfiden. Metallsulfide bezw. 
Metallsulfide enthaltende Erze, K onzentrate u. dgl. werden m it CaO, Kohle u. einem 
FluBmittel gemischt u. die Mischung im elektr. Ofen auf etwa 2000° crhitzt. Das im 
Sulfid yorhandene Metali schm. ais solclies aus, der Schwefel wird yollstandig in  CaS 
yerwandelt. (A. P. 1 582157 vom 22/5. 1922, ausg. 27/4. 1926.) K u h l i n g .

Iwan Bachiloff, RuBland, Anreichern Kalkstein enthaltender Erze. Die fein ge- 
pulyerten Erze werden gegliiht u. m it li. wss. Lsgg. von NH4C1 behandelt, wobei das 
yorhandene CaC03 in CaO u. CaCl2 iibergeht u. N H 3 u. CO, entweicht. Letztere werden 
in eine Lsg. von CaCl2 geleitet, in der sie unter Riickbildung von N H 4C1 einen Nd. 
yon CaC03 erzeugen. Der bei der Behandlung m it der NH 4C1-Lsg. verbleibende Riick- 
stand wird filtriert, gewaschen u. in iiblicher Weise aufgearbeitet. (F. P. 604 240 
vom 7/8. 1925, ausg. 30/4. 1926.) K u h l i n g .

Robert Denis Lance, Frankreich, Anordnung bei Hochofen. Dem Ofenraum, 
von dem das GuBeisen abgezogen wird, sind einige flachę Raum e yorgeschaltet, welche 
durch Zweigleitungen beheizt werden. Diese durchflieBt das im Hochofen erschmolzene 
Gemisch von GuBeisen u. Schlacke, reagiert gegebenenfalls noch vóllig durch, trenn t 
sich in der letzten dieser Vorkammern in Schlacke, welche oberhalb abgefiihrt wird, 
u. GuBeisen, das dem Abstichraum zuflieBt. Die Anordnung vermeidet die Stórungen, 
welche der Arbeitsgang im Hochofen bei Abwesenheit der Vorkammern aufweist. 
(P.P. 606 201 vom 13/2. 1925, ausg. 9/6. 1926.) K u h l i n g .

Freyn Engineering Co., Chicago, ubert. von: Fritz Haring, Geisselrochlitz, 
Bez. Halle, Reinigung von Hochofengasen. Man yerwendet zum Filtrieren der Gase 
ein Flechtwerk von Stahlf&den. (A. P. 1 589 803 vom 26/8. 1921, ausg. 22/6. 1926. 
L. Prior. 1 1 / 9. 1914.) K a u s c h .
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Crowell & Murray Co., Clevelnnd, Ohio, iibert. von: C. P. Mc Cormack, Cleve- 
land, Behandeln von Eisenerzen. A120 3, Cr u. Ni enthałtende Fe-Erzc (z. B. aus Nord- 
Ciiba) werden m it Na2C03 unter oxyd. Bedingungen gerostet, dann das Na-Aluminat 
u. Na2C r04 ausgelaugt, hierauf m it Pyriten gerostet, um das Ni zu sulfatisieren, worauf 
das N iS 04 ausgelaugt wird. Vorhandenes Mn kann im Riickstand belassen werden. 
Die Fe-Erze sind dann fiir dieW eiterbearbeitung im Hochofen geeignet. (E.P. 251959 
vom 19/4. 1926, Auszug veróff. 14/7. 1926. Prior. 5/5. 1925.) K a u s c h .

Sigurd Westberg, German to wn, V. St. A., Reinigung von Eisen und Eisen ent- 
hallenden Legierungen. Zwecks Entfernung von 0 2, C, P  oder Schwefel werden dic 
Metalle in ein Oxyd oder Silicid eines Erdalkalimetalles oder in Si, Ferrosilicium, Al, 
Ca, Mg, Ba, Sr oder C eingebettet u. auf unterhalb des F. des Fe liegende Tempp. in 
einer reduzierendcn Atm. erh itzt, welche mittels durchgeleiteten H 2 oder H 2 ent* 
haltender Gase oder aus der M. erzeugt wird, in  die das Metali eingebettet ist. (A. P.
1 586 543 vom 21/10. 1924, ausg. 1/6. 1926.) K u h l i n g .

Heppenstall Forge & Kniie Co., iibert. von: Charles W. Heppenstall, Pitts- 
burgh, V. St. A., Stahllegierungen, enthaltend 1,5—2,25°/0 C, 3,5— 6%  Cr, 0,5— 2%  W, 
gegebenenfalls 0,1—0,5%  V u. die iiblichen Mengen von Mn, Si, P  u. Schwefel neben Fe. 
Der hohe Gehalt an Cr u. C verleiht den Erzeugnissen die Eigenschaften der gróBere 
Mengen W enthalteuden Stahle. (A.P. 1587231 vom 7/3. 1925, ausg. 1/6. 1926.) K u.

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, Deutschland, Harłen vou 
Stahlgegenstdnden (Teilrcf. nach E . P .  242 978; vgl. C. 1926. I. 2966). Naclizutragen 
ist: Vor dem Eintauchen in hoeherhitzte Bader von Pb oder Salzen werden die zu 
hartenden Gegenstande einer kurzeń Vorerhitzung auf etwas niedrigere Tempp. unter- 
zogen. (F.P. 605 433 vom 30/10. 1925, ausg. 26/5. 1926. D. Priorr. 17/11. u. 13/12.
1924.) K u h l i n g .

Thomas P. Campbell, Denver, Colorado, Reinigung von Zinklósungen. Man
koliert die Lsgg. allmahlich durch verschiedene Kammern, die lose angehiiuftes metali. 
Zn enthalten. Die verschiedenen Kammern weisen eine immer groBere Flachę auf. 
Die Geschwi.idigkeit der FI. nim m t ab. (A. P. 1 587 695 vom 8/9. 1925, ausg. 8/6 .
1925.) K a u s c h .

Soc. d’£lectrochimie, d’filectrometallurgie et des Aciśries filectriąues
d’Ugine, Frankreich, Gewinnung von Z inn  aus Erzen, Abfullen u. dgl. Beim Verf. 
gemaB dem H auptpatent werden das Sn u. das Zusatzmetall an versehiedenen Stellen 
des benutzten Ofens unter Berucksichtigung ihrer yerschiedenen DD. gesammelt 
u. abgezogen, das Sn an einem Ort, der eine so niedrige Temp. besitzt, daB keine Ver- 
luste durch Verdampfen entstehen. Das Abziehen des Sn erfolgt z. B. durch einen 
Siphon. (F . P . 3 0 4 2 8  vom 22/4. 1925, ausg. 8/5. 1926. Zus. zu F. P. 585942; C. 1925. 
I. 3036.) K u h l i n g .

American Metal Co., Ltd., New York, iibert. von: Henry M. Schleicher, 
Monterrey, Mexiko, Reinigen von Blei. E in Bad von gereinigtem Pb wird m it einer 
geschmolzenen Schicht von Alkalihydroxyd u. gegebenenfalls NaCl u. A lkalinitrat 
bedeckt. A nstatt N itrat zu verwenden (ais Oxydationsmittel), kann auch Luft ein- 
geleitet werden. Dem Bade wird das, vorzugsweise von As, Sb, Sn u. (oder) Zn zu 
reinigende Pb von der Oberflache her standig zugefuhrt u. eine entsprechende Menge 
zereinigtes Pb, z. B. mittels Siphon, vom Boden des benutzten GefaBes standig ent- 
zogen. Eine Pumpe bringt das Bad standig m it dem Reinigungsmittel in innige Be- 
riihrung. (A.P. 1583 495 vom 6/ 1 1 . 1925, ausg. 4/5. 1926.) K u h l i n g .

Herman A. Poppenhusen, Hammond, V. St. A., Realdionen zwischen geschmol- 
zenem Metali und Gas. Ober die Oberflache des in einem Kessel befindlichen, gcsclimol- 
zenen Metalles wird ein Strom von durch das Metali vorgewarmter L uft oder C02 
geleitet, der Metali ansaugt, zerstaubt u. dabei oxydiert, carbonisiert u. dgl. Das
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Verf. ist besonders zur Herst. von Bleioxyden oder Carbomt geeignet. (A. P. 1 586 328

Eugen Seyfferth, W aidmannslust, Verfahren zur Herstellung feinst zerleilter 
Kupferpuher fur techn., chem. o. dgl. Zwecke, dad. gek., daB Kupferformiat in  einer 
Retorte oder in einem GefaBe beliebiger B auart in einem indifferenten Gasstrome 
oder im Yakuiim langsam bis auf etwa 400° erkitzt wird. (D. R. P. 431 437 KI. 12  n

Anaconda Copper Mining Co., iibert. von: Frederick F. Frick und Carl Eber- 
hard Carstens, Anaconda, V. St. A., Aufarbeitung kupferhaltiger Abwiisser. Die Ab- 
wasser werden m it CaC03 (Kalkstein) yersetzt, der erhaltene kupferhaltige Schlamm 
gewaschen u. entweder in  einer Saure gel. u. elektrolyt. auf Cu yerarbeitet oder zu 
den beim Auslaugen der Erze m it Saure erhaltenen Laugen gegeben, urn sie zu ent- 
eisenen. (A. P. 1 586 035 vom 23/10. 1925, ausg. 25/5. 1926.) K u h l i n g .

Metal Research Corp., iibert. von: William E. S. Strong und Charles E. 
Parsons, New York,, und Samuel Peacock, Whceling, V. St. A., Herstellung von 
metallischem Chrom. E in Gemisch yon Cr20 3, einer sauerstoffhaltigen Verb. des N a, 
wie Na2C03, u. Koks oder Kohle wird im Hochofen yerblasen. Bei WeiBglut reduziert 
dic Kohle die Natrium verb. zu Metali, dieses dest. in die oberen Teile des Hochofens, 
flieCt von dort zuriick, dest. von neuem usw. u. reduziert dabei das Cr20 3 zu Metali, 
welches sich im Herde sammelt u. von dort abgezogen wird. Die geringen Verluste 
an Na tri um werden zeitweilig ersetzt. (A. P. 1 581 698 vom 19/2. 1925, ausg. 20/4. 
1926.) K u h l i n g .

Titanium Alloy Manufacturing Co., New York, iibert. von: Charles J. Kinzie, 
Niagara Falls, N. Y., Zirkonoxydverbindung zur H erst. von Emaillen usw. Unreines 
Zr02 wird m it einem Alkalifluorid gemischt u. das Gemisch derart erhitzt, daB das 
Zr02 unzersetzt bleibt, aber die Verunreinigungen sich zersetzen. (A. P. 1 588 476 
vom 5/5. 1925, ausg. 15/6. 1926.) K a u s c h .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylyanien, iibert. von: Henry Kneeland Richard- 
son, Newark, V. St. A., Herstellung von Alum inium . In  einem elektr. Ofen m it Kohle- 
elektroden wird K ry o lith  oder eine niedrig schm. Mischung von N aF, CaF2 u. A1F3 
geschmolzen, in der Schmelze unreiner (eisenhaltiger) Bauxit u. gegebenenfalls sehr 
geringe Mengen Z r0 2 (in Anteilen) gel. u. die Mischung elektrolysiert. Am Boden des 
Ofens sammelt sich Fe oder Zr enthaltendes Al u. wird von Zeit zu Zeit abgezogen. 
Der gegebenenfalls sehr geringe Gelialt an Zr beseitigt die schadlichen Wrkgg. des Fe, 
es werden Metalle von hoher Brinellharte u. lioher Zugfestigkeit erhalten, welche sich 
gut walzen lassen. (A. P. 1 585 786 vom 5/11. 1923, ausg. 25/5. 1926.) K u h l i n g .

John P. Kegg, Pittsburgh, V. St. A., Saurefeste Legierungen, bestehend aus Cu, 
Pb u. gegebenenfalls Sn. Sorgfiiltig gereinigtes Cu wird geschmolzen, ebenfalls gut 
gereinigtes Pb, gegebenenfalls reines Blockzinn u. schlieBlich etwa l °/0 metali. N a 
oder K zugegeben. Das AlkalimetaH"dicnt nur ais Legierungsvermittler zwischen Cu 
'i. Pb, es yerfluchtigt sich wahrend des Sclimelzyorganges. (A. P. 1586 368 vom 
23/2. 1922, ausg. 25/5. 1926.) K u h l i n g .

Henry Harris, London, Herstellung von Metali- besonders Bleilegierungen. In  
geschmolzenen Metallen, besonders Pb, welche As, Sn, As u. Sn bezw. As, Sn u. Sb 
enthalten, kónnen As u. Sn durch Sb u. As durch Sn ersetzt werden, wenn man das 
geschtnolzene Metali m it einem Gemisch von Atzalkali, besonders NaOH, NaCl, ge
gebenenfalls etwas N aN 03 u. Alkaliantim onat oder Alkalistarmat, bezw. einem Gemisch 
dieser Salze, gegebenenfalls noch in Mischung m it N atrium arsenat innig mischt, wobei 

'i- Sn in Alkalisalze ihrer Oxysauren yerwandelt werden u. Sb bezw. Sn an ihrer 
Stelle sich mit dem Pb o. dgl. legiert. (A. P. 1 580 138 vom 1 1 / 1 2 . 1924, ausg. 13/4. 
192e-) " K u h l i n g .

vom 26/3. 1924, ausg. 25/5. 1926.) K u h l i n g .

vom 12/7. 1925, ausg. 7/7. 1926.) K a u s c h .
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David Belais, Inc., iibert. von: David Belais, New York, Weifigołd, bestebend 
aus einer Legierung yon 75— 85%  Au, 10— 18%  Ni, 2—9%  Zn u. 0,5— 2%  Mn. 
{A. P. 1584 352 vom 30/4. 1921, ausg. 11/5. 1926.) K u h l i n g .

American Magnesium Corp., iibert. von: Herman E. Bakken, Niagara Falls, 
V. St. A., Magnesiumaluminiwnlegierungen, enthaltend 8%  Al u. 0,2— 1%  Mn. Man 
sckm. Al m it Mn zusammen u. gibt die Schmelze zu geschmolzenem Mg. Die Legie- 
rungen sind bestandigor gegen korrodierende Einfliisse ais Mg. (A. P. 1 584 688
vom 25/8. 1920, ausg. 11/5. 1926.) K u h l i n g .

International Motor Co., New York, iibert. von: William E. Day" jr., New 
Brunswick, V. St. A., Lagermetalle. Cu wird geschmolzen, 20—25%  Pb zugegeben, 
die Schmelze auf 1500° erhitzt u. 7— 10% Sn u. etwa 2%  eines Desoxydationsmittels, 
wie Zn, Ni oder P  hinzugefiigt. (A. P. 1 584 706 vom 20/10.1923, ausg. 11/5.1926.) Kii.

Joseph Geppert und Max Giese, Chicago, Legierungen, bestehend aus 2—16 Teilen 
Bi, 62—72 Teilen Pb, 16—24 Teilen Sb u. 0,5— 7,5 Teilen Cd. Die Legierungen be- 
sitzen den gleichen Ausdehnungskoeffizienten wie Glas u. eignen sich zum Verbinden 
von Metali u. Glas sowie von Glas m it Glas. (A. P. 1 584 922 vom 6/10. 1922, ausg. 
18/5. 1926.) K u h l in g .

Vulcan Louisville Smelting Co., iibert. von: Walter van de Mark, Chicago, 
Gekdrnte Schlacke. Riickstande von Messing- u. Kupferschmelzereien werden mit 
CaO oder Kalkstein gemischt, die Mischungen geschmolzen u. durch Giefien der 
Schmelze in W. gekórnt. Bei geniigendem Zusatz von CaO u. ausreichend langem 
Erhitzen wird den Riickstanden der gesamte Gehalt an Ee entzogen u. ein farbloses 
Erzeugnis erhalten, ist das Fe nicht vóllig entzogen, so ist die Schlacke griin, durch 
Zusatz von Co oder Cu erhiilt man blaue bezw. rote Sclslacken. (A. P. 1582 318 vom 
23/5. 1924, ausg. 27/4. 1926.) K u h l i n g .

Hippolyte Franęois Guillet, La Chambre, Frankreich, Z inn  aus Weifiblech- 
abfallen u. dgl. Die Abfiille werden m it alkal. Hypochloritlsg. ausgclaugt, wobei solche 
Bedingungen einzuhalten sind, dafi eino an Alkalichlorid gesatt. Lsg. von Alkalistannat 
entsteht, welche mindestens 15 g Sn je 1 enthiilt. Diese Lsg. wird im Kreislauf bei 
etwa 50° unter Verwendung unangreifbarer Elektroden elektrolysiert, die elektro- 
lysierte Lsg. zum Auslaugen weiterer Weifiblechabfalle benutzt, dann mittels einer 
Pam pę zum Elektrolysiergefafi zuruckgefiihrt usw. (Oe. P. 103 475 vom 26/3. 1924, 
iiusg. 10/6. 1926. Big. Prior. 6/11. 1923.) K u h l i n g .

Arnold Mohn und James A. Walsh, Indianopolis, Y. St. A., Herstellung von 
Metalluberzugen. Auf dem zu iiberziehenden Gegenstand wird eine feuchtc Mi3chung 
eines Salzes des Metalles, welches auf dem Gegenstand niedergeschlagen werden soli, 
u. eines fein yertcilten, stark  elektropositiven Metalles yerrieben. Z. B. yerreibt man 
auf einer K upferplatte ein feuchtes Gemisch von F eS 0 4 u. gepulyertem Zn, wobei auf 
dem Cu ein glatter glanzender Eiscnbelag von beliebiger Starkę entsteht, oder man 
yerreibt auf einer Eisenplatte eine feuclite Miscliung von CuSO., u. gepulyertem Zn, 
wobei ein beliebig starker Belag von Cu entsteht. Bei Anwendung melirerer Salze 
bilden sich Belage melirerer Metalle bezw. von Legierungen. (A. P. 1 582 617 vom 
22/6. 1925, ausg. 27/4. 1926.) K u h l i n g .

Compagnie Franęaise pour l’Exploitation des Procedśs Thomson-Houston, 
Frankreich, Erhitzen von Metallen. Das Erhitzen von Metallen, besonders Metall- 
massen von grofiem Vol. erfolgt mittels „atom aren“ H, d. h. Ho, der durch einen 
elektr. Lichtbogen geblasen wird, dabei unter Aufnahme grofier Warmemengen in 
einatomigen H  zerfallt u. die aufgenommene Warmemenge bei der unm ittelbar darauf 
erfolgenden Wiedervereinigung zu molekularem H 2 ari das zu erhitzende Metali wieder 
abgibt. Das Verf. ist zum Erschmelzen yon Fe aus Abfalleisen aber auch zum Lóten 
yon Metallen yerwendbar, wobei dns Lótmetall m ittels des atom aren H  in der Lot-
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Stelle geschmolzen wird. (F. P. 604 226 vom 24/7. 1925, ausg. 30/4. 1926. A. Prior. 
30/7. 1924.) K u h l i n g .

Electro-Metallurgical Co., iibert. von: Glen D. Bagley, Great Neck, V. St. A., 
Verbinden von Mełallen. Metalle der Chromgruppe, welche sich. n icht m it Cu legieren, 
werden m it diesem durch Vermittlung von Ni verbunden, welches sich m it beiden 
legiert. Man stellt z. B. zunaehst eine Legierung von 75%  W  oder Mo u. 25%  Ni her 
u. iiberschichtet diese Legierung in  hoch erhitztem  Zustand m it geschmolzenem Cu, 
wobei feste Bindung der Metalle erfolgt. (A. P. 1 582 024 vom 29/5. 1924, ausg. 
27/4. 1926.) K u h l i n g .

Harry R. Pennington, Chicago, V. St. A., Lotstab. Aus Fe, Stahl, Eisenlegierung 
oder eisenfreien Legierungen oder Metallen bestchende Lótstabe fiir die Liehtbogen- 
schweiBung, bei der die Lótstabe eine der Lichtbogenelektroden bilden, werden durch 
Eintauchen in eine Mischung von Wasserglas u. CaC03, BaC03 oder Fe20 3 oder Ge- 
mischen yon FcjOj u. CaC03 oder BaC03 m it einem diese Stoffe enthaltenden Uberzug 
versehen. Dieser beschleunigt das E rstarren  des vom Lotstab abgeschmolzenen 
Metalls auf der Lotstelle. (A. P. 1583169 vom 3/5. 1922, ausg. 4/5. 1926.) K ira .

Packard Motor Car Co., ubert. von: John de May, Detroit, V. St. A., Aluminium- 
lot, bestehend aus einer Legierung von 9,5%  Al, 20%  Zn, 68%  Sn u. 2,5%  Sb. (A. P. 
1584 219 vom 26/2. 1919, ausg. 11/5. 1926.) K u h l i n g .

Honoró Caron, Frankreich, Liiten von A lum inium . Die zu verlotenden, sorg- 
faltig gereinigten Stiicke von Al werden erhitzt u. auf die Lotstelle eine geschmolzene 
Legierung von 45 Teilen Zn u. 55 Teilen Sn aufgebracht. (F. P. 606 058 vom 3/11.
1925, ausg. 7/6. 1926.) K u h l i n g .

American Copperas Co., Youngstown, Ohio, iibert. von: Henry S. Marsh und
Ralf S. Cochran, Regenerierung von Beizlaugen. Zu der Fe-Salze in verd. H 2S 0 4 
enthaltenden Lsg. setzt m an nach dem Gebrauch frische Saure liinzu u. tren n t den 
Cu-Gehalt ab. (A. P. 1589 610 vom 8/7. 1925, ausg. 22 / 6. 1926.) K a u s c h .

Louis Pierre Montchanin, Frankreich, Abbeizen und Sclmtzen von Metallen. 
Die Metalle werden, um sie gegen zerstorende W irkungen von Luft, Feuchtigkeit, 
Hitze u. dgl. zu sehutzen oder durch solche Einww. gebildete Oxyde, Sulfide o. dgl. 
zu entfernen, m it Sauren, welche eine oder mehrere SH-Gruppen enthalten, Estern, 
Salzen o. dgl. von ihnen, vorzugsweise aber m it den Thiosulfaten des N H 3 oder Mg 
behandelt. (F. P. 604 536 vom 9/1. 1925, ausg. 6/5. 1926.) K u h l i n g .

Brśville et Hure, Frankreich, Farben von Metallgegenst&nden. Stahlgegenstande, 
besonders Kugeln, werden gobeizt, elektrolyt. m it einer diinnen Kupfersehicht iiber- 
zogen, durch Eintauchen in ein H N 03, H 2S 0 4 u. NaCl enthaltendes Bad von neuem 
gebeizt u. dann mittels einer alkoh. Lsg. eines geeigneten Farbstoffes gefarbt oder 
elektrolyt. vergoldet oder versilbert. Bei Gegenstanden aus Al ist das Beizen u. Ver- 
kupfern vor dem Behandeln m it der alkoh. Farbstofflsg. bezw. dem elektrolyt. Ver- 
golden oder Versilbern nicht notig. (F. P. 605182 vom 24/1. 1925, ausg. 20/5.
1926.) K u h l i n g . 

Charles Totot-Gibaru, Frankreich, Bleifreie Emaillen. Es werden nacheinander
2 Emailsatze in Puderform auf das zu emaillierende Metali aufgebracht, von denen 
das eine z. B. 22,63% S i02, 3,76%  A120 3, 3,5%  CaO, 23,44%  ZnO, 16,6%  Na20 , 
2,63% K20, 12,5% Sb20 3, 13,72%  B„03 u. 2,02%  F, der andere z. B. 15,06%  S i0 2, 
1.08% A120 3, 12,65% CaO, 18,48% Ńa20 , 30,12%  ZnO, 21,15%  B20 3 u. 2,43%  F 
enthalt. (F. p .  30444 vom 1/5> 1925, ausg. 8/5. 1926. Zus. zu F. P. 597146; C. 1926. 
'• M l. )  K u h l i n g .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, ubert. von: Masatosi Okochi und Moto- 
*ti Hanaoka, Tokyo, Japan, Herstellung von Eisenbelagen. Magnet, eisenhaltiger 

^ n d , Octer o. dgl. werden m it Kohle gemischt, bei 900—1000° in  reduzierender 
tm. in Eisenschwamm verwandelt u. m agaet. geschieden. Das Erzeugnis wird m it
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annahernd der gleichen Menge P yrit o. dgl gemiseht, in einer durchlassigen Hulle 
\im eine Anodę aus Fe oder Pb herum angeordnet u. unter Verwendung von II2S04 
oder HC1 ais Elektrolyt u . einer yerhaltnismaCig kleinen Kathode aus Messing o. dgl. 
bei 60—90° m it 4— 8 Amp. je qdem u. etwa 1,5 V elektrolysiert. (A. P. 1 582 423 
vom 2/4. 1924, ausg. 27/4. 1926.) K u h l in g .

Madsenell Corp., iibert. von: Charles P. Madsen, New York. Elcktrolylische 
Erzeugung von Metallbelagen. Fest haftende, schmiedbare Belage von Metallen der 
Eisengruppe, besonders von Ni, in beliebiger Starkę, werden erhalten, wenn die metali, 
oder nicht metali., dann graphitierten Kathoden wahrend der Elektrolyse in kurzeń 
Zwiśchenraumen aus dem Bade lierausgehoben werden. Die Dauer der Zwischenraume 
riohtet sich nach der Temp. des Elektrolyten, seinem Gehalt an Saure bezw. Alkali 
u. dgl., schwankt aber zwischen 1/2 u. 1 Min.; die Dauer der Entfernung aus dem Bade 
ist ebenfalls von diesen Bedingungen abhangig u. schwankt zwischen 2 u. 6 Sek. 
(A. P. 1 583 891 T o m  19/9. 1918, ausg. 11/5. 1926.) K u h l i n g .

Vormbusch & Co. G. m. b. H.. Dortmund, JRostschutzfarbe, gek. durch die Ver- 
wendung von fein gemahlener Fe-Si-Legierung ais Grundkorper. (D. R. P. 430 833 
K I. 22 g vom 31/7. 1925, ausg. 23/6. 1926.) K a u s c ii .

IX. Organische Praparate.
S. K. Kulkami Jatkar und H. E. Watson, Ala u n ais Katalysator zur Herstellung 

von Ather. Zur kataly t. D arst. von A. aus A. verwenden Vff. einen K atalysator, den 
sie erhalten, indem sie Kaliumalaun zunachst auf 200° bis zum vollkommenen Zerfall 
erhitzen, dann m it der gleichen Menge geschmolzenen Alaun yermischen, die erhaltene 
Pastę 2 Stdn. auf 200—220° erhitzen u. das harte  Prod. auf einem 20—60 Masehensieb 
sieben. Beim t)berleiten von A.-Dampfen iiber den auf 225° erhitzten Katalysator 
erhalten Vff. neben unverandertem A. 75%  A. u. nur Spuren von Athylen. Eine dazu 
geeignete A pparatur wird besclirieben. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T 168—70. Banga- 
lore, Indien.) B r a UNS.

HaroH T. Stowell, Herstellung von Chinizaringrun. Das Verf. is t schon im 
A. P. 1548768 (C. 1926. I. 1050) besclirieben worden. S ta tt  das Chinizaringrun aus- 
krystallisieren zu lassen, kann man auch die Reaktionsmischung in W . giefien u. das 
Losungsm. durch Dampfdest. entfernen. Das Prod. ist weniger rein, kann aber in 
bekannter Weise gereinigt werden. An Stelle von Benzoesaure kónnen Borsaure, 
Essigsiiure, HC1 usw., an Stelle von Zn-Staub Zn in anderer Form, SnCl. usw. ver- 
wendet werden. N im m t man nur 1/3 oder ł /2 so viel p-Toluidin wie angegeben u. arbeitet 
bei 120— 140°, so entsteht ein Mono-p-toluidinoanthrachinon. In  diesem Falle kann 
auch C8H5C1 ais Losungsm. dienen. (Chemicals 25. 25— 26.) L i n d e n b a u m .

Donald Henry Richardson, Uber die Fabril-ation ton Phenacetin aus p-Chlor- 
nilrobenzol. Fiir die "Dberfulirung des p-Chlomitróbenzds in p-Nitrophenetoł benutzt 
Vf. das ktirzlich (Journ. Chem. Soc. London 129. 522; C. 1926. I . 3139) angegebene 
Verf. m it NaOH s ta tt  KOH. Zur Befreiung des A. von Aldehj*d wird derselbe iiber 
ca. 0,2%  m-Phenylendiaminhydrochlorid dest. Nach beendigter Rk. wird das iiber- 
schiissige NaOH m it H„SO. neutralisiert, der A. abdest., aus dem Prod. das Nitrophenol 
m it Soda herausgewaschen. — Die Red. zu p-Phenetidin wird m it Fe u. HC1 bei 60° 
(12 Stdn.) ausgefiihrt, das ganze Rk.-Prod. m it extrahiertem Treber zu einer porósen M. 
gemiseht, m it sd. Bzl. estrahiert, das Phenetidin im Vakuum dest. Die Red. m it Na2S 
ist zwar bequemer. aber teurer. — Die Acetylierung des Phenetidins erfolgt wie iiblich 
mit dem gleichen Gcwicht sd. Eg., wobei allerdings eine stark  verd. Essigsiiure zuriick- 
gewonnen wird. Yf. hat folgendes Verf. ausprobiert: Phenetidin oder sein Hydro- 
chlorid -f- Na-Acetat wird mit Eg. in Toluol dest., wobei das Destillat einen Turm 
m it Na-Acetat passiert u. in das Rk.-GefaB zuriickkehrt. Beim E rkalten krystallisiert 
das meistc Phenacetin aus. Aus dem F iltra t wird Eg.-Toluol abdest., aus dem Ruck-
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stand der Rest des Phenacetins m it sd. W. extrahiert. Ausbeute bis 96% . Die Toluol- 
Lsg. muB mindestens 24%  Eg. enthalten. Eine gewisse Menge Eg. geht infolge Lsg. 
in der wss. Na-Acetatlsg. des Turms yerloren, kann jedoch in Na-Acetat umgewandelt 
werden. —  p-Nitrophenetol kann auch direkt durch Fe u. sd. Eg. in Phenacetin iiber- 
gefiihrt werden, doch ist dieses Verf. erheblich teurer. — F ur samtliche Stufen der 
Fabrikation sind im Original die Kosten angcgeben. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. 
T. 200—03. London, Northern Polytechn.) .  L i n d e n b a u m .

I . Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ernst und
Hans Wahl, Hochst a. M.), Darstellung von Athylenchlorid, darin bestehend, daB man 
Athylen in Ggw. von K atalysatoren bei erhohter Temp. m it HC1 u. 0 2 behandelt. — 
Die Rk. erfolgt im Sinne der Gleichung: C2H 4 +  2HC1 +  O =  C2H.1C12 +  H 20 . Die 
HC1 kann sowohl gasformig ais auch in Form verdampfter wss. HC1, der 0 2 in rciner 
Form oder ais L uft yerwendet werden. Durch tTberleiten des Reaktiorisgemisclies 
uber die K atalysatoren kann die Rk. ununterbrochen gestaltet werden. Ais K atalysator 
findet yorteilhaft Cu Yerwendung, doch eignen sich hierzu auch Au u. solche Me talie, 
die B. Yon Cl2 aus HC1 u. 0 2 veranlassen. Z. B. setzt man 100 Voll. Luft ca. 20 Voll. 
GiHl  u. so yiel HCl-Gas zu, daB mindestens 40 Voll. HC1 im Gasgemisch yorhanden 
sind, u. laBt dieses durch einen auf 300° erhitzten u. m it CuCl2 getrankte Bimsstein- 
stiicke enthaltenden saurefesten K óntaktraum  streichen. Das entweichende Gas
gemisch wird stark  gekiihlt u. durch Eiswasser geleitct, woduroh W., ubcrschussige HC1 
u, dio Hauptmenge des A thylenchlorids  kondensiert werden. Aus den don Kiihler 
verlassenden Gasen kónnen nach Auswaschen der letzten Reste HC1 noch kleine Mengen 
Athylenchlorid durch Absorption mittels akt. Kohle u. nachheriges Austreiben ge- 
wonnen werden. — Analog yerfahrt man bei Verwendung eines Gasgemisclies aus 
5 Voll. C2H4, 4 Voll. HC1 u. 1  Vol. 0 2. Neben Athylenchlorid bilden sich nur Spuren 
anderer chlorierter KW-stoffc, wie A tliylidenchlorid  u. hóher chloriertes A than . (D. R. P. 
430 539 KI. 12o vom 21/4. 1922, ausg. 23/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Standard Development Company, Delaware, ubert. von: Marion B. Hopkins, 
Elizabeth, New Jersey, V. St. A., Herstellung von N  itroderivaten nicht aromatischer 
Koklemuasserstoffe. Alipliat. oder alicycl. KW-stoffe werden bei einer Temp. von 
mindestens 115°, jedoch nicht wesentlich oberhalb ihres K p., m it HNO, u. A1(N03)3 
behandelt. — Z. B. wird eine Ocla»frnktion des Petroleums, Kp. 125— 130°, m it 94%ig. 
^(N 0 3)3 u . 68°/0ig. H N 0 3 gemischt u. die Mischung im Ólbad auf 130— 140° erhitzt, 
wobei der KW-stoff ais ólige Scliicht auf dom eine yiscose Schicht bildenden H N 0 3- 
AI(N03)3-Gemisch schwimmt. W ahrend des Erhitzens dest. ein Gemisch aus W., 
unyerandertem KW-stoff u. N-Oxyd ab, das kondensiert wird. Der aus dem Kon
densat abgeschiedene KW -stoff geht in der Arbeitsgang zuriick. Nacli 9-std. Erhitzen

die H N 03 verbraucht. Man kuhlt ab, riih rt weitero Mengen 68% ig. H N 0 3 in die 
A1(N03)3-Schicht u. erh itzt unter den gleichen Bedingungen weitere 6 S tdn. Beim. 
Abfeiihlen scheiden sich die Nilroverbb. zusammen m it unyeranderten KW-stoffen ais 
Ol aus, das ais solches ais Losungsm. fiir Harze u. Celluloseester Verwendung finden kann. 
Dest. man das abgehobene Ol m it Wasserdampf, so gehen Mononitroverbb. u. KW-stoffe 
mit dem Dampf iiber, wahrend der Riickstand aus Diniiroverbb. besteht. Die Mono- 
wtroyerbb. werden durch Vakuumdest. gereinigt u. bestehen aus nahezu reinem 
Mononitrooctan, wahrend der obige Riickstand in der Hauptsache Dinitrooctan entlialt. 
Die Ausbeute an Mononitroverb. betragt 40—60% , die an Dinitroverb. 50—60% 
des angewandten KW-stoffs. In  analoger Weise lassen sich Nonan, Decan oder 
lischun^en dieser KW-stoffe sowie von Octan u. Nonan, ferner Oasolin u. cyclo-Hexan 

wtrieren. (A. P. 1588 027 vom 18/3. 1922, ausg. 8/ 6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .
Richard Thurm, Saginaw, Micliigan, Y. St. A., Herstellung von Chloroform und 

Tetrachlorathylen. Trockenes, reines HCl-Gas u. reines, trockenes CO werden fiir sich
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unter hohom Druck komprimiert, miteinander im Vcrhaltnis von 1 Vol. CO zu 3 Voll. 
HCl-Gas gemischt u. bei einer Temp. oberhalb 205°, zweckmafiig bei 230—340°, ubor 
einen NiO, A120 3 u. CuO in gleichen Teilen enthaltenden K atalysator goleitet. — Die 
den K ontaktraum  verlassenden Gase werden abgekiihlt, wobei Chlf. u. Tetrachlor- 
athylen kondensiert werden. Die nicht kondensierten komprimierten Gase werden 
nach Zugabe frischer Mengen komprimierten CO u. HCl-Gases in den Reaktionsraum 
zuriickgeleitet. Die Trennuiig des Chlf. vom Tctraclilorathylen erfolgt nach bekannten 
Methoden. Die dem Verf. zugrunde liegende Rk. erfolgt im Sinne nachstehender 
Gleichungen:

1 . CO +  3HC1 =  CHC13 +  1I20 ; 2. 2CO +  4HC1 =  Cl2-C: C-C12 +  2H20 .
(A. P. 1590 265 vom 20/8. 1925, ausg. 29/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Martin Miiller- 
Cunradi, Lndwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Reinigung synthelisch aus den Oxyden 
des Kohlenstoffs durch Behandeln mit Wasserstoff gewonnener V erbindungen, wie Methanol, 
hohere Alkohole, Ester u. dgl., dad. gek., daB man diese Stoffe in der Warmc fl. oder in 
Dampfform, zweckmafiig bei der Dest., m it Oxalsaure bebandelt. — Man kann der FJ. 
vor der Dest. krystallisierte oder entwasserte Oxalsaure, z. B. 2%  oder darunter, 
zusetzon u. dann dest., oder man leitet die iiberdestillierenden Dampfe der Fl. durch 
eine Schicht yon Oxalsaure oder yon m it der Saure impragnierten Fullkórpern. Das 
zu destillierende CHsOH kann hochprozentig oder yerd. yorliegen oder besonders 
verd. werden. Neben der Oxalsaure kann auch porose absorbierendo Kohle zugegeben 
oder die Absorptionskohle yorher m it der Saure impragniert u. in das zu destillierende 
fl. CH3OH eingetragen oder der Dampf hindurchgeleitet werden. Es wird so der fremde 
Geruch des synthet. CH3OH beseitigt. In  gleicher Weise kann man dio durch Red. 
von CO bezw. C 02 gewonnenen hóheren Alkohole u. Ester zur Verbesserung ihres Geruchs 
behandeln. Auch saure Oxalate sind verwendbar. (D. R. P. 430 623 KI. 12o yom 
15/1. 1924, ausg. 2 1 / 6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

U. S. IndustrialAlcoholCo.,Inc., W est Virginia,iibert. von: HermanF.Willkie, 
Baltimore, Maryland, V. St. A., Reinigung von Propylalfxiholen. Roher Propyl- oder 
Isopropylalkohól wird m it KM n04-Lsg. bebandelt, der Alkohol abdest., die erste u. 
letzte Fraktion des Destillats besonders aufgefangen, die M ittelfraktion m it yerd., 
ca. 25%ig. H 2SO,, yersetzt, erneut dest., die uberdest. Dampfe m it KM n04-Lsg. be- 
liandelt u. hierbei wieder der erste u. letzte Anteil besonders aufgefangen. Die Mittel
fraktion besteht aus reinem Propyl- bezw. Isopropylalkohol. (A. P. 1 583 328 vom 
4/11. 1921, ausg. 4/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Seth Bliss Hunt, Mount Kisko, New York, iibert. von: Mattliew D. Mann, jr., 
Roselle, und Robert B. Lebo, Elizabeth, New Jersey, V. St. A., Reinigen und Geruch- 
losmachen von Isopropylalkohol. Man yersetzt den rohen Alkohol m it HgCl2 bezw. ZnCl2, 
gibt gegebenenfalls wss. NaOH u. geringe Mengen von Ca(OCl)2, NaOCl-Lsg. oder Br 
hinzu u. dest. — Z. B. wird 91%ig. Isopropylalkohol m it wss. gesatt. HgCl2-Lsg. 
griindlich gemischt u. 2—3 Tage stehen gelassen. Hierauf gibt man unter starkem 
Riihren NaOH 14° B6 hinzu u. dest. den nunmehr reinen u. geruchlosen Isopropyl- 
alkohol ab. — Oder der rohe 91%ig- Allthol wird m it ZnCl, yersetzt, 2— 3 Tage stehen 
gelassen u. sofort dest. oder zuyor m it NaOH 14° Be bis zur alkal. Rk. u. gegebenenfalls 
geringen Mengen Ca(OCl)2 ycrmischt u. dann der Dest. unterworfen. — Auch hohere 
Alkohole, wie J.mf/?att-o7ioik<jnneninderselbenWeisggereinigt werden. (A. P. 1 585 042 
vom 27/10. 1921, ausg. 18/5. 1926.) ' S c h o t t l a n d e r .

Clarence P.Byrnes, Sewickly, Pennsj'lyania, iibert. von: Joseph Hidy James, 
Pittsburgh, Penusylyania, V. St. A., Herstellung von Formaldehyd und Ameisensaure 
aus Metka n oder dieses enthaltenden Gasen. Man leitet ein Gemisch aus 1 Vol. CII4 
oder dieses enthaltenden Gasen u. 3 Voll. Luft iiber feste, metalloxydhaltige Kata- 
lysatoren bei 600° nicht iibersteigenden Tempp. — Man leitet z. B. ein ca. 85%  CHX
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enthaltendes Nalurgas m it Luft gemischt uber einen Mo-Oxyd entlialtenden Kataly- 
sator bei ca. 550°. Das austretende Gasgemisch wird durch Kiihlung kondensiert. 
Das K ondensat enthalt in der Hauptsache wss. CHzO-Lsg. u. wenig //C O ,//. Man kann 
das den Reaktionsraum verlassende Gas auch in N aH S 03-, wss. NH3- oder (NH4)2C03- 
Lsg. einleiten u. den CH20  ais Disulfilverb. oder ais CRH n N i  abscheiden. Der K ataly- 
sator kann auf Asbest niedergeschlagen u. m it AgaO yermischt sein. Zur Beschleunigung 
der Rk. kann die L uft vor dem Mischen m it dcm CH4-haltigen Gas ozonisiert werden. 
Die Ausbeute an C //20  in Form einer 40%ig. Lsg. betriigt bestenfalls 6,75% des an- 
gewandten CH4. (A. P. 1 588 836 vom 26/2. 1924, ausg. 15/6. 1926.J S c h o t t l .

Roessler & Haslacher Company, New York, iibert. von: Ralf B. Trusler, 
Dormont, Pennsylvania, Y. St. A., Herstellung von Alkylesiern aliphaiischer und aro- 
matischer Carbonsauren. Die nach dem Verf. des A. P. 1581621; C. 1926. I I .  294 er- 
haltliehen sauren schwefelsauren Salze aliphat. oder aromat. Carbonsdureamide werden 
mit Alkoholen behandelt. — Die Rk. erfolgt im Sinne der Gleichung: 

R -C 0-N H 2,H 2S 0 4 +  R 1 - 0 H = R - C 0 2- R 1 +  NH 4H S 0 4 

ohne Abspaltung von W., so daB die Umsetzung nahezu quantita tiv  ist. Z. B. wird 
Formamidsulfat in m it RuckfluBkuhler yersehenem GefaB unter Kiihlung m it A . iiber- 
gossen. Nach kurzer Zeit setzt die Rk. ein. Zum SchluB wird auf ca. 50° erwarmt 
u. der Ameisensduredthylester abdest. Ais Riickstand erhiilt man N H 4H S 0 4. Der 
Ester wird fraktioniert u. sd. unter 760 mm Druck bei 54— 55°. — W eitere Beispiele 
betreffen die Herst. von: Ameisensaureallylestcr, K p .760 83,2—84°, aus: Allylalkohol u. 
Formamidsulfat, — Essigsdurebenzylester, K p .700 2 1 5— 2 1  6°, aus: Benzylalkohol u. 
Acelamidsulfal, — Benzoesaurc-n-propylester, K p .740 229,1— 230,2° aus: n-Propyl- 
alkohol u. Benzamidsulfat, — Glykoldiformiat, K p .8|6 69— 71°, aus: Formamidsulfat 
(2 Moll.) u. Athylenglykol, — Glykolmonoformiat, farblose, nahezu geruchlosc FI., aus 
Formamidsulfat (1 Mol.) u. Athylenglykol, — Glycerinmonoforniiat, farblose FI. aus: 
1 Mol. Glycerin u. 1  Mol. Formamidsulfat, — sowie von: Glycerindiformiat, farblose FI., 
a«s: 1 Mol. Glycerin u. 2 Moll. Formamidsulfat. (A. P. 1 584 907 vom 22/7. 1925, 
ausg. 18/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie, G. m. b. H., Miinchen (Erfinder: 
Erich Baum und Willy O. Hermann), Polymerisation von Vinylverbindungen durch 
Erhitzen derselben unter Druck in  Ggw. von Superoxyden ais Katalysatoren, dad. gek., 
daB man die Superoxyde in Ggw. von W . vcrwendet. — 2. dad. gek., daB m an die 
wss. Lsg. von Wasserstoffsuperoxyd ais K atalysator verwendet. —  Durch diese Arbeits- 
weise wird die Ausbeute erhóht; man erhitzt Vinylacetat m it wss. H 20 2, Benzoyl- 
superosyd oder Ba20 2 im Autoklaven auf etwa 110°. (D. R. P. 431146 KI. 39b vom 
14/8.1924, ausg. 29/6. 1926. A. P. 1 586 803 yom 8/ 8. 1925, ausg. 1/6. 1926. D. Prior. 
13/8. 1924.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Hans T. Ciarkę, Rochester, New York, 
V. St. A., Herstellung von Peniaerythrittetracetat. E in Gemisch aus Pentaerythrit, Eg. 
u. wenig wasserfreicr H 2S 0 4 wird unter RiickfluB zum Siedcn erhitzt, die Temp. jedoch 
untorhalb 105° gehalten. Entweichen komę Wasserdampfo mehr aus dem Kiihler, 
so wird die Temp. langsam auf ca. 118° gesteigert, bis kein W. u. CH3C 02H mehr en t
weichen. Das rohe Pentaerythrittetracetat, K p .9 184— 186°, K p .20 190— 192°, kann 
durch fraktionierte Dest. geroinigt werden u. ist dann geniigend rein zur H erst. von 
Gelluloseesterlsgg. Ganz rein erhalt man es durch Umkrystallisieren aus h. Bzl. in  
farblosen Nadeln. Zur Entfernupg des H 2S 0 4 gibt man zu dem Estcrgemiseh vor 
der Fraktionierung Na-Acetat in einer etwas groBeren ais zur Neutralisation der H 2S 0 4 
erforderlichen Menge. Es dest. dann CH3C02H u. der Ester uber, wahrend Na2S 0 4 
u. etwas Na-Acetat unl. zuruckbleiben. (A.P. 1583 658 vom 1 / 8. 1924, ausg. 4/5. 
1926.) S c h o t t l a n d e r .
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California Cyanide Co., Inc., iiberfc. von: Robert W. Poindexter, jr„ Los
Angeles, V. St. A., Blausuure. Gemische yon NH3 u. KW-stoffen, wie Naturgas, 
Petroleumgase oder -diimpfe, Steinkohlenteerdestillate o. dgl. werden durch Róhren 
aus glasiertem Ton, Quarz o. dgl. geleitet, welche auf Tempp. von 900— 1450° ge- 
halten werden. Die Erzeugnisse werden in W., A., verd. Sauren, Kalkmilch, Alkali- 
lauge o. dgl. aufgenommen u. yon etwa m it aufgenommenem, unyerandertem NH3 
in  ubliclier Weise getrennt. (A. P. 1 584 137 vom 2/12. 1919, ausg. 11/5. 1926.) Kij.

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Marc Darrin, Wilkinsburgh, V. St. A., 
Gewinniing von. Thiocyanateti. Tliiocyanate enthaltende Lsgg. werden so weit ein- 
gedam pft, daB sie beim Abkiihlcn H ydrate der (Alkali-)Thiocyanate in Krystallen 
abscheiden. (A. P. 1 584 852 vom 16/1. 1923, ausg. 18/5. 1926.) K u h l in g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Rolfe E. Glover, jr. und Thomas 
Hunton Rogers, Wilmington, Verarbeitung von Rohcyaniden. Rohe Erdalkalicyańide, 
yorzugsweise das aus Kalkstickstoff gewonnene Gemisch von Ca(CN)2, CaCl2, CaO 
u. NaCl werden in W. gel., die Lsg. m it der wss. Lsg. eines geringen tlberschusses des 
Natriumsalzes einer Saure, welche wl. Kaliumsalze bildet, yorzugsweise Na2C03, all
mahlich in Anteilen versetzt, die nur NaCN u. NaCl enthaltende Lsg. vom Nd. ab- 
filtriert u. eingedampft. (A. P. 1 586 509 vom 12/3. 1921, ausg. 25/5. 1926.) Kii.

John W. Liyingston, St. Louis, Missouri, und Lucas P. Kyrides, Buffalo, 
New York, V. St. A., Herstellung von Mononitrochlorbenzol. Man gibt bei Tempp. von 
70—240° zu einer 65—90°/oig. H 2S 0 4 allmiihlich ein Gemisch von Monochlorbenzol u. 
festem N aN 03. — Z. B. wird ein gut geruhrtes Gemisch von 81%ig. H 2S 0 4 u. Mono
chlorbenzol auf ca. 100° erwiirmt u. zu der h., geruhrten u. emulgierten Mischung ganz 
allmahlich gepulyertes N aN 03 96— 9S%ig., Monochlorbenzol u. 93%ig. H ,S 0 4 zu- 
gegeben. Innerhalb 2—5 Stdn. erfolgt die Zugabe des Gemisches unter Aufreclit- 
erhaltung einer Temp. yon 110— 130°. Man halt hierbei noch 1 Stde. bis zur Beendigung 
der .Nitrierung. Dio weitere Aufarbeitung des Reaktionsgemisches ist die iibliche. 
Das Mononitrochlorbenzol wird so in sehr hoher Ausbeute, frei von teerigen u. harzigen 
Verunreini<ningen, sowie von Polynitroyerbb. gewonnen. Die Nitrierung selbst yerlauft 
ohne nennenswerte Entw . von N-Oxyden u. entsprechenden Verlusten an H N 03. 
(A . P . 1  586 253  vom 8/ 8. 1925, ausg. 25/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Clarence P. Harris, New York, und Nathaniel M. Elias, New Brunswick, New 
Jersey, V. St. A., Herstellung aromatischer Diazoverbindungen. Aromat. Aminę werden 
m it konz. H 3S 0 4 u. A lkalinitrat, bezw. m it NO • S 0 3 • OH behandelt. — Z. B. wird 
A nilin  m it einer zur volligen Umwandlung der Base in Anilinsulfat unzureichenden 
Mengo 93°/0ig. H 2S 0 4 versetzt. An Stelle des iiberschiissigen Anilins konnen andere 
organ. LOsungsmm., wie Anilinol, yerwendet werden. Hierauf gibt man geringe Mengen 
(ca. 2%  des Anilins) HC1 ais K atalysator hinzu u. trag t bei einer Temp. von ca. 45° 
festes NaNOj in der berechneten Menge allmahlich in das Gomisch ein. Hierbei fallt 
in  gro Ben Mengen das bei der Rk. entstandene Na2S 0 4 aus. Die von ihm befreite Lsg. 
des Diazobenzolsulfats kann in ubliclier Weise weiterverarbeitet werden. (A. P. 1 585145 
vom 17/6. 1924, ausg. 1S/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

The Newport Company, Carrolh-ille,. Wisconsin, iibert. yon: 01iver W. Brown, 
Bloomington, Indiana, imd Clyde O. Henke, South Milwaukee, Wisconsin, Y. St. A., 
Herstellung von aromatischen Hydrazoierbindungen. Man behandelt aromat. Azosy- 
oder Azoyerbb. in einem organ. Losungsm. in Ggw. eines Ni-Katalysators bei erhóhter 
Temp. m it H 2 oder diesen enthaltenden Gasen. — Z. B. wird zu einer alkoh. Lsg. von 
Azobenzol feinrerteiltes metali. Ni gegeben, das Gemisch auf 100° erhitzt u. unter 
kniftigem Schiitteln Hs unter Druck eingeleitet. In  guter Ausbeute entsteht Hydrazo- 
btnzol, das durch Behandeln m it verd. Sauren leicht in Benzidin  iibergefuhrt wird. 
Bei zu hoheni Druck oder zu hohen Tempp. entsteht leicht das entsprechende Amin. 
so bei 126° unter hóherem Druck ais oben in quantitativer Ausbeute aus Azobenzol
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das A nilin, wahrend bei niedrigeren Tempp., wie 80°, nur sehr schlechte Ausbeuten 
an Hydrazobenzol erhalten werden. An Stelle von Azobcnzol lassen sich m it dem 
gleichen Erfolge Azoxybenzol, Misohungen dieses m it Azobenzol oder andere Azoxy- u. 
Azoverbb. der aromat. Reihe zu den entsprechenden Hydrazoverbb. reduzieren. 
{A. P. 1 589 936 vom 2/11. 1925, ausg. 22/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M., Herstellung einer Amino- 
ozychłorbenzolarsinsaure-und ihrer N-Acylderivate. Nitro-3-chlor-4-oxybenzol-l-arsin- 
saure wird in alkal. Medium der Red. unterworfen u. die entstandenc Aminosaure mit 
acylierenden Mitteln behandelt. — Z. B. wird 3-Chlor-4-oxy-l-aminohenzol diazotiert, 
die Diazoverb. m it Ka3Aa03 in die 3-Chlor-4-oxybenzol-l-arsinsdure iibergefiikrt, diese 
bei 10° m it H 2S 0 4, 66° Bó, yersetzt, bei 0—3° H N 0 3 einflieCen gelassen, die Temp. 
dann auf 12° erlióht u. das Gemisch in Eiswasser gegossen, wobei sich die Nitro-3-chlor-4- 
oxybenzol-l-arsinsdure, schwachgelbe Krystalle, abscheidet, die abgesaugt u. feucht 
mit W. u. NaOH gemischt u. in der ublichcn Weise alkal. reduziert wird. Die alkal. 
Reduktionslsg. wird mit HC1 neutralisiert, auf 50° erwarmt u. dann Essigsaurednhydrid 
zugegeben. I s t  keine diazotierbare Substanz mekr zugegen, wird die Lsg. m it Na2C 03 
schwach alkal. gemacht u. bis zur boginnenden Krystallisation eingedampft. Beim 
Abkiihlen krystallisiert die rolie N-Acetj'lverb. aus, die aus li. W. unter Zusatz von 
Tierkohle um krystallisiert wird. Die Acelylamiiw-3-chlor-4-oxybenzol-l-arsinsdure, 
Nadeln, ist wl. in  k. W., CH3OH u. A., 11. in h. W., verd. Alkalihydroxyden u. Alkali- 
carbonaten, unl. in A., Bzl., CC14 u. Lg. Beim Erhitzen m it verd. NaOH wird sie zur 
Amino-3-chlor-4-oxgbenzol-l-arsinsdure yersoift. Die Aminosaure, Nadeln, zll. in h. 
■u. wl. in k. W., 11. in verd. Alkalien u. Na2C03, unl. in  A., Bzl. u. Lg., zll. in h. CH3OH, 
findet, ebenso wie die besonders wirksame N-Acetylverb., therapeut. Verwendung. 
{E. P. 230 487 vom 7/3. 1925, ausg. 6/5. 1925. D. Prior. 10/3. 1924.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M., iibert. von: Ludwig Benda, 
Mainkur, und Werner Schmidt, Fechenheim b. F rankfurt a. M., Herstellung von 
N-Acylderivaten der 3-Amino-4-oxy-5-chlorbenzol-l-arsinsaure. Die in dem yorst. Ref. 
nach E. P. 230487 beschriebeno Aminooxychlorbenzolarsinsaure enthalt die N H 2- 
Gruppe in der zweiten freien o-Stellung zur OH-Gruppe, ist also demnaeh ais 3-Amino-4- 
oxy-5-chlorbenzol-l-arsinsdure zu bezeichnen. Zur Red. der entsprechenden Nitrosaure 
karm z. B. Na2S20 4 u. Alkalihydroxyd benutzt werden. Durch Einw. yon Benzoylchlorid 
auf die alkal. Reduktionslsg. erhalt man die 3-Benzoylamino-5-chlor-4-oxybenzol-l- 
arsin&dure, aus CH3OH Nadelchen, 11. in Alkalien u. Alkalicarbonaten, wl. in Na- 
Acetatlsg., unl. in verd. Sauren, nahezu unl. in W. u. A., 1. in h. CH3OH u. A. Dieses 
Prod. findet ebenfalls therapout. Verwendung. (A. P. 1 588 382 vom 7/11. 1925, 
ausg. 8/6. 1926. D. Prior. 10/3. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Władimir M. Rodionow, Victor K. Matweew und ,,Aniltrust“ , Moskau, Her- 
skUung von Diazophenolsulfosduren und dereń kernsubstituiertcn Derivaten, darin be- 
stehend, daB man wss. Lsgg. von Salzen der Phenolsulfosiluren oder ihrer Kernsub- 
^titutionsprodd. m it NaNOz u. einer Mineralsaure bei niedriger Temp. behandelt. — 
Man yersetzt z. B. eine wss. Lsg. von phenol-o-sulfosaurem N a  m it N aN 02, kuhlt auf 0°

u. sauert ganz allmahlieh bei niedriger Temp. mit 25— 30%ig. H 2S 0 1 an. Nach
1-std. Stehen in einer Kaltemischung wird die in Prismen ausgefallene Diazoverb. 
abgesaugt, in konz. H N 0 3 gel., in W. gegossen, wieder abgesaugt, ausgewasehen u. 
bei niedriger Temp. getroeknet. Die Ausbeute an 4-Diazo-l-oxybenzol-2-sulfosaure 
betragt 80°/o der Theorie. — Durch Einw. von N aN 02 u. HC1 bei 20° auf die wss. Lsg. 
des Na-Salzes der Phenól-p-sulfosdure entsteht eine wss. Lsg. der 2-Diazo-l-oxybenzól-4- 
Julfosdure, die in W. wesentlich leichter 1. ais die isomere Yerb. ist. Die durch Kuppelung 
der Diazoverb. mit fS-Naphthol erm ittelte Ausbeute betragt 50—60%  der Theorie. — 
Behandelt man die l-Oxy-2-chlorbenzol-4-sulfosaure m it NaNOa u. HC1, D. 1 , 1  bei 0°, 
so entsteht eine Lsg. der 6-Diazo-l-oxy-2-chlotbenzol-4-s\dfosd'ure, die m it einer alkal.

VIII. 2. 78
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f}-Naphthol\&g. versetzt, oinen Monoazofarbstoff liefert, der Wólle u. Seide in brdunlich- 
roten, beim Nachchromieren granatrot, beim Nachkupfern Icirschroł werdenden Tonen 
anfarbt. (D. R. P. 430 885 KI. 12q vom 13/8. 1924, ausg. 24/6. 1926.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Eisleben, 
Hofkeim a. Ts.), Alkaminester N-monoalkylierter und N-monoalkyloxyalkylierter Deri- 
vate der p-Aminobenzoesaure. (D. R. P. 431166 KI. 12q vom 17/2. 1923, ausg. 3/7. 
1926. — C. 1926. I. 232 [A. P. 1550350].) S c h o t t l a n d e r .

Abbott Laboratories, Chicago, Illinois, iibert. von: Roger Adams, Urbana, 
Illinois, Emil Edward Dreger, Rochester, New York, und Ernest H. Volwiler, 
Chicago, Illinois, V. St. A., Herstellung von p-Aminobenzoesaurealkaminestern. Man 
laBt p-Nitrobenzoylchlorid auf Aminoalkohole der allgemeinen Formel: CH3■ CH• 
(N- [R]2) • CBLOH (worin R  gesatt. oder ungesatt. Alkylreste bedeutet) einwirken u. 
reduziert die entstandenen Nitrobenzoesaurealkaminester nach den iiblichen Methoden.
— Man lost z. B. p-Nitrobenzoylchlorid in Bzl. u. gibt unter Riihren 2-Diathylamino-2- 
methylaihanol, FI., K p .7fl0 166— 169°, D .27 0,8665, nu24 =  1,4305, hinzu. Man erhitzt
1 Stde. unter RiickfluB, gibt A. hinzu u. lost den von der iith.-benzol. Lsg. abdekan- 
tierten Riickstand in W. Die wss. Lsg. wird m it Na2C03 alkal. gemacht u. zweimal 
m it Bzl. estrahiert. Der getrocknete u. filtrierte Auszug gibt beim Einleiten von 
trockenemHCl-Gas einen bald erstarrenden Nd. des p-Nitróbenzoesdure-2-didthylamino-2- 
melhyldthanolesterchlorhydrats, aus absol. A. Krystalle, F . 155— 156°. Die freie Base 
sclim. bereits bei 15°. Durch Red. mit Zn u. HC1 bei 50— 60° u. Entzinnen m it HC1 
erhii.lt man die entsprechende p-Aminoverb., Chlorhydrat aus A., Krystalle, F . 159— 160°.
— In  analoger Weise erlialt man aus dem 2-Di-n-butylamino-2-methyldthanol, FI., 
K p .10 112—114°, D .20 0,85 33, nn 18 =  1,4426, das Chlorhydrat des 2-Di-n.-butylamino-2- 
methylathanolesters der p-Aminobenzoesaure, Krystalle, F . 200—201°, — aus dem
2-DiaUylamino-2-methylathanol, FI., K p.m  145— 147°, D .20 0,9103, nu20 =  1,4466 das 
Monochlorhydrat des entsprechenden p-Aminobenzoesaureeslers, Krystalle, F . 182—183°,
— sowie aus dem: 2-n-Butylallylamino-2-methyldthanol, FI., K p .30 123— 125°, den 
entsprecher.den p-Aminobenzoesaureester-, Monochlorhydrat Ol. Die in W. unl., in A. 
u. Bzl. 11. Alkaminester u. ihre Chlorliydrate besitzen wertrolle anasthesierende Eigen
schaften. (A. P. 1590 792 vom 22/8. 1924, ausg. 29/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

The Ozonid Corporation, iibert.. von: Alexander S. Ramage, Detroit, Michigan, 
Y. St. A., Herstellung eines Terpenozonids. Man beliandelt ein Terpenozonid der Zus. 
C10H 18O2 in Dampfform m it 0 3 oder dieses enthaltender Luft. — Z. B. wird das durch 
Einw. von 0 3 oder ozonisierter Luft bei 60° auf Eucalyptusol oder Eucalyptól u. Kon
densation der entstandenen Darnpfe bei 0° erhaltliche, in W. unl., jedoch durch dieses 
in Terpen u. H sOs sich zers. Prod. in einem Glaskolben, der einerseits m it einem 
Ozomsator, andererseits m it einem System mehrerer hintereinander geschalteter 
Wulffscher Flasehen verbunden ist, auf ca. 80° erwarmt u. 0 3 in den Kolben geleitet, 
dio entweichenden Dampfe streichen durch die Wulffschen Flasehen, wo sie ihrerseits 
m it frischem 0 3 behandelt werden. Von dort gehen die Dampfe durch einen m it Baum- 
wolle oder einen anderen absorbierenden Stoff bescliickten Turm in einen Kondensator. 
Man erlialt eine farblose, bewegliclie FI. von niedrigem E ., die n icht unzers. dest. werden 
kann u. bei Beruhrung m it feuchter L uft wahrend 36— 48° akt. O, entwiekelt. Die 
empir. Zus. des Prod. entspricht ungefahr der Formel: C10H j8Oj. (A. P. 1 585 602 
vom  6/4. 1923, ausg. 18/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur kontinuier- 
lichen Barstellung eines Gemisches von Camphen und Isobornylestcr aus Pinenehlor- 
hydrat oder pinenclilorhydrathaltigen Olgemisehen durch Erhitzen m it einer Fett- 
siiure u. fettsaurem  Zn, dad. gek., daB ais Entchlorungslauge eine solche in bekannter 
Weise regenerierte Lauge Yerwendung findet, die schon Entchlorungen bei Tempp-
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iiber dem Kp. der angewendeten Fettsauren liegend, also unter Druek, durehgemacht 
hat. — Z. B. wird Pinenchlorhydrat m it einer bereits einmal gebrauchten Zn-Acetat- 
Eg.-Lsg., bestehend aus Eg., Zn-Acetat, Na-Acetat u. Terpenen, unter Druek 4 Stdn. 
auf 120—125° erhitzt, dann wasserfreies Na-Acetat zugesetzt u. noch 1 /2 Stde. bei 
ca. 100° geriihrt. Nach mehrstd. Stehen scheidet sich dio TerpeMschicht klar ab. Nach 
Abtrennung dieser u. des NaCl wird die Zn-Acetat-Eg.-Lsg. wiedcr auf das erforderliche 
Vol. gebracht u. ist wieder gebrauchsfertig. Das Verf. ermóglicht ein kontinuierliches 
Arbeiten m it ein u. derselben Entchlorungslauge unter Einhaltung der gleichen Zeit- 
dauer u. Ausbeute wie bei dem sehr ahnlichen Verf. des D . R . P .  268308; C. 1914. 
I. 309. (D .R .P . 431309 KI. 12o vom 24/11. 1922, ausg. 7/7. 1926.) S c h o t t l .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: John 
George Schudel, Buffalo, New York, V. St. A., Reinigung von Phenolphthalein. Rohes, 
durch Kondensation von Phthalsaureanhydrid m it Phenol in Ggw. von konz. H 2S 0 4 
erhaltliches Phenolplithalein wird in 15°/0ig. wss. NaOH-Lsg. gel. u. die Lsg. von ungel. 
Fluoranderiw. abfiltiert, liierauf durch Zugabe von 50%ig. eisgekuhlter H 2S 0 4 das 
Phenolphthalein ausgefallt. Man lóst es dann in denaturiertem  A., m acht die Lsg. 
durch Zusatz yon HC1 schwach kongosauer, g ibt Entfarbungskohle u. Zn-Staub hinzu 
u. erhitzt 12— 15 Stdn. unter Riihren am RtickfluBkiihler. Nach dem E rkalten wird 
filtriert, der Riiekstand m it A. ausgewaschen u. aus der alkoh. Lsg. der groBte Teil 
des A. abdest. Hierbei darf jedoch nichts auskrystallisieren. Die konz. Lsg. wird unter 
Riihren langsam abgekiihlt, das nun auskrystallisierende Phenolphthalein von der 
Mutterlauge abfiltriert, m it A. ausgewaschen u. getrocknet. Es is t dann rein weiB u. 
frei yon teerigen Bestandteilen. Aus der Mutterlauge laBt Bich durch weitores vor- 
sichtiges Konzentrieren in der angegebenen Weise eine zweite Fraktion des reinen 
Phenclphthaleins gewinnen. (A. P. 1 583 372 vom 5/2.1923, ausg. 4/5.1926.) S c h o t t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Walter Duisberg, 
Leverkusen, Winfrid Hentrich, Ludwig Zeh und Johann Huismann, Wiesdorf), 
DarsteUung von co-Aminoalkylaminonaphthalinen, dad. gek., daB man solehe Oxy- 
naphthalincarbonsauren, bei welchen sich die Carboxyl- u. die Hydroxylgruppe in
o-Stellung zueinander befinden, m it alipliat. Diaminen in Ggw. von Salzen der H 2S 03 
timsetzt. — E rh itzt man z. B. die 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure bezw. die 2-Oxy- 
najihthalin-l-carltonsdura in wss. alkal. Lsg. m it Atliylendiamin u. N aH S 03-Lsg., 38° Bć. 
bis zur Beendigung der C 02-Entw. auf 90— 100°, so erhiilt m an das 2,o)-Am.inoathyl- 
minonaphthalin, C10H ,-N H -C H 2-CH2-NH2; Chlorhydrat, Blattchen, F . ca. 230° untor 
Schaumen u. Zers.; wird durch H N 0 2 schwach gelb gefarbt. — W eitere Beispiele 
betreffen die Herst. von: 2,co-Aminobutylaminonaphihalin, Chlorhydrat, Prismen, 
F. ca. 265° unter Schaumen u. Dunkelfarbung, die wss. Lsg. wird durch H N 0 2 gelb 
gefarbt, aus: 2-Oxynaphthalin-3-carbonsdure u. Telramethylendiamin, —  l,co-Amino- 
uthylaminonaphthalin, Chlorhydrat in W. 11., Nadelchen, F . ca. 200° unter Aufschaumen 
u' Zers., aus: l-Oxynaphthalin-2-carbonsaure u. Athylendiamin, — sowie der Verb. 
CioH, ■ (NH • CH, • CH2 • NH • CH2 • CH2 ■ N H 2)2, Chlorhydrat, Nadeln, F . 240° un ter Zers., 
d>e wss. Lsg. wird durch H N 0 2 gelb gefarbt, aus: 2-Oxynaphihalin-3-carbonsaure u. 
Diathylentriamin (Di-/?-aminoathylamin), NH(CH2-CH2-NH2)2. Die freien Basen sind 

W. wl., in Mineralsauren 11. Die co-Aminoalkylaminonaphthaline u. ihre Umwand- 
lungsprodd. dienen zur H erst. von Farbstoffen u. pharm azeut. P raparaten. (D. R. P. 
431167 KI. 1 2 q vom 22/5. 1924, ausg. 30/6. 1926. E .P. 249 717 vom 29/6. 1925, 
a»sg. 22/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

GesellschaJt fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von 4-H<dogen-l,8-naphthsultonen, dad. gek., daB m an auf 1 ,8-Naphthsultone Halogen 
oder halogenentwickelnde Mittel, gegebenenfalls in Ggw. eines geeigneten Yerteilungs- 
mittels, einwirken laBt. — Z. B. wird in m it Fe-Pulver yersetztes, geschmolzenes

78*
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1.8-Na.phthsulton bei ICO0 Cl2 eingeleitet u. dio Temp. allmahlicli bis zu 200° gesteigert. 
Nach Aufnalime der bercchneten Menge wird das CL abgestellt, die M. h. m it Tetra- 
ohlorathan extrahiert u. etwa noeli vorhandenes 1,8-Naphthsulton durch. Digerieren 
m it 5°/0ig. Oleum entfernt. Boim Erkalten krystallisiert das 4-Cklor-l,8-naphthsulton 
aus. Dieses kann man auch durch Verruliren des 1,8-Naphthsullons m it HC1 u. 85°/0ig. 
M n02 u. łangsames Erhitzen auf 80—90° bis zur Entfarbung erhalten. — Versetzt 
man eino in W. angeschlammte 65°/0ig. Pastę des Naphthsultons Iangsam in der Kai te 
m it Br, so erfolgt augenblickliche Bromierung. Das aus Bzl. umkrystallisierte 4-Brom-
1.8-naphłhsulton bildet schwach gelbliche Nadeln, F. 140°. (D. R. P. 430 551 KI. 12q 
vom 12/4. 1925, ausg. 19/6. 1926. Schwz. Prior. 21/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Herzberg, 
Berlin-Wilmersdorf, Oskar Spengler, Dessau, und Alfred Schmid, Berlin-Wilmers- 
dorf), Darstellung von Chlorderivaten des 2-Oxynaphthalins m it unbesetzter 1 -Stellung, 
dad. gek., daB man in 1-Stcllung durch Chlor substituierte Polychlorderiw . des 2-Oxy- 
naphthalins m it Reduktionsm itteln behandelt. — Z. B. wird in A. gel. l,3-Dicldor-2- 
oxynaphthalin m it verkupfertem Zn-Staub 15 Stdn. unter RuckfluB gekocht. Die h. 
filtrierte Lsg. wird m it W. gefallt u. der Nd. aus Bzn. unter Zusatz von Tierkolile 
umkrystallisiert. Das 3-Chlor-2-oxynaphthalin, Blattchen, F. 93°, ist in Na2C03-Lsg. 
bei gelindem Erwarmen 1. — Analog erhiilt man aus l,3,4-Trichlor-2-oxynaphthalin 
oin aus gleichen Teilen 3-Chlor-2-oxynaphthalin u. 3,4-Dichlor-2-oxynaphthalin be- 
stehendes, durch Krystallisation trennbares Gemisch. — Das 3,4-Dichlor-2-oxynaph- 
thalin, aus Bzn. biischelige Nadeln, F. 108°, 11. in k. Na2C03-Lsg., kami auch durch 
Red. von l,3,4-Trichlor-2-oxynaphthalin m it F eS 0 4 u. der bercchneten Menge NaOH 
gewonnen werden. — Reduziert man l,6-Dichlor-2-oxynaphthalin m it F eS 04 u. NaOH, 
so geht es in Q-C)x\ov-2-oxynaplitlialin, Krystalle, F . 115°, iiber. Die Cl-Derivv. sind 
wertyolle Zwischenprodd. fiir Farbstoffe u. Heilmittel. (D. R. P. 431165 KI. 12 q 
vom 31/10. 1923, ausg. 30/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: Harry
F. Lewis, Buffalo, New York, V. St. A., Reinigung von Anthrachinon. Rohes, durch 
Oxydation von Antliracen erhaltliches Anthrachinon wird m it einer h. 5%ig. NaOH- 
Lsg. gemischt u. dann bei 30° m it Zn-Staub unter Ruhren versetzt. Nach ca. 1  Stde. 
wird der Zn-Schlamm m it in Alkali unl. Vcrunreinigungon mógliclist schnell abfiltriert, 
um die Lsg. vor Oxydation zu schiitzen. Unverandertes Anthracliinon u. Mutterlauge 
werden aus dem FilterpreBkuchen durch h. 5°/0ig. NaOH ausgewaschen, bis die Lauge 
farblos ablauft. Die Waschlauge wird m it dem F iltra t vereinigt, in die Lsg. Luft ein- 
geblasen, wobei das Anthrachinon ausfallt, nach dem Filtrieren m it h. verd. Alkalilsg. 
u. schlieBlich m it W. allein gewaschen. Das Anthrachinon ist dann frei von Cr- 
Verbb., Phenanthrenchinon, Acenaphthencliinon, Phenolen, Carbonsauren, KW- 
stoffen u. alkaliunl. N-Yerbb. (A. P. 1 583 297 vom 7/1. 1921, ausg. 4/5. 1926.) Sch.

The Newport Company, Carrollville, Wisconsin, iibert. von: Ivan Gubelmann 
und Robert J. Goodrich, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Reinigung und 
Abscheidung von Anthrachinon-2-sulJosdure. Die durch isomere Sauren verunreinigto 
rolie Siiure wird m it wss. NH 3 behandelt, wobei das reine NH4-Salz der Siiure aus- 
krystallisiert. — Das durch Behandeln von Anthrachinon mit 40% S 0 3 entlialtender 
konz. HoS04 wahrend 2 Stdn. bei 145° erhaltene Sulfonierungsgemisch wird z. B. 
in k. W. gegossen, das unveranderte Anthrachinon abfiltriert u. m it w. W. saurefrei 
gewaschen. Die yereinigten F iltrate  werden konz., dann die Lsg.’ m it W. auf 9° Bó 
eingestellt u. mit konz. wss. NH- bis zur schwach alkal. Rk. yersetzt. Hierauf wird
1 Stde. auf 90° erwarmt u. dann Iangsam auf 25° abgekiihlt. Nach 1 '2-std. Stehen 
werden die ausgeschiedenen Krystalle des nahezu chem. reinen anthrachinon-2-v\ono- 
sulfosauren N H l abfiltriert u. bei 100° getrocknet. (A. P. 1 584 372 yom 9/5. 1925, 
ausg. 11/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Mieg,
Vohwinkęl), Darstellung von stickstoffhaltigen Kondensationsprodukten der Anlhra- 
chinonreihe, darin besteliend, daB man Chlor- oder Bromanthrachinono oder dereń 
D eriw . m it Carbazol, m it oder ohne Zusatz eines Verdiinnungsmittels, bei Ggw. von 
saurebindenden Mitteln sowie von geringen Mengen Cu oder Cu-Salzen erhitzt. — 
Bei Anwendung von Bromanthraehinonen geniigt ais saurebindendes iSlittel meist 
Na-Acetat, wahrend bei den Chloranthrachinonen zweckmiiBig starker bas. Mittel, 
wie Ca(OH)2 oder K 2C 03, benutzt werden sollen. Es entstehen hierbei N-substituierle 
Antlirachinonylcarbazole, sehr reaktionsfahige Verbb. von kraftiger Eigenfarbe, die 
ais Zwisehenprodd. zur D arst. von Farbstoffen Verwendung finden. Z. B. ■wird 1-Chlor- 
anthrachinon m it Carbazol in Nitrobenzol unter Zusatz von Ca(OH)2 u. etwas Cu-Aeetat 
8 Stdn. unter Ruhren zum Sieden erhitzt. Das N,1-Anthrachinonylcarbazol nebenst.

Zus., ist in h. Pyridin m it oranger Farbę 1. u. kry
stallisiert hieraus beim Erkalten in rotorangen 
Nadeln, F . 260°, in konz. H 2S 0 4 zunachst m it gelber 
Farbę 1., bei gelindem Erwarmen wird die Lsg. 
rein rot. Auf Zusatz von Paraform aldehyd zur k. 
gelben Lsg. selilagt die Farbę nach tiefgriin um.
— Das aus 1,5-DichlorantJirachinon u. Carbazol in 
analoger Weise erhaltliche Kondensalionsprcd., 

orangerote Krystalle, die gelbe Lsg. in konz. H 2SO., zeigt das gleiehe Verh. wie die 
des N,l-Anthrachinonylcarbazols, en thalt beide Cl-Atome durch Carbazolreste crsetzt.
— Kondensationsprod. aus l,9-Pyridon-4-bromanthraćhinon u. Carbazol braunorange 
Krystalle, in konz. H 2S 0 4 grasgriin 1. — Das durch Erhitzen von 2-Bromanthrachinon 
mit Carbazol unter Zusatz von K 2C03 u. Cu-Pulver in Nitrobenzol erhaltliche N,2- 
Anthrachinonylcarbazol, aus Eg. orangefarbene Prismen, ist in konz. H 2S 0 4 m it 
smaragdgriiner Farbę 1. Nach kurzer Zeit schlagt diese Farbę schon bei 15° nach blau-
schwarz um, unter B. einer Wolle in klaren gelben Tónen fdrbenden Suljosaure. (D. R . P.
430 884 KI. 12 p vom 13/1. 1922, ausg. 23/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Carl Mannich, F rankfurt a. M., Herstellung von ungesaitigten fi-Ketobasen, dad. 
gek., daB man ungesatt. Ketone m it CH20  u. Salzen sek. aliphat. Aminę oder cyel. 
Aminę vom Typus des Piperidins bei Ggw. oder Abwesenheit von Losungs- oder Ver- 
dónnungsmitteln erhitzt. — Z. B. wird Diathylaminchlarhydrat in absol. alkoh. Lsg. 
mit Benzalaceton u. Paraformaldehyd versetzt u. das Gemisch ca. 1 Stde. unter Riiek- 
fluB erhitzt. Alsdann dest. man im Vakuum bei ca. 40° alle fliichtigen Bestandteile, 
ruhrt die dickfl. M. mehrmals m it A. an u. trocknet. Das l,N-Didthylamino-5-phenyl- 
4-penten-3-onchlorhydrat, aus Aceton Prismen, F . 112,5°, ist 11. in A., unl. in A. Aus 
der wss. Lsg. fallt auf Zusatz von Alkalien die freie Base ais helles geruchloses Ol aus. — 
Das aus Piperidinchlorhydrat, Veratralaceton u. Paraformaldehyd erhaltliche 1,N-Piper- 
,dino-5,3',4'-di‘>nethoxyphenyl-4-penten-3-onchlorhydrat, aus absol. A. gelbliche Prismen, 

188°, ist 11. in Eg., swl. in Aceton u. Essigester. —  In  analoger Weise gewinnt man 
aus Piperonalaceton, Didthylaminchlorhydrat u. Paraform aldehyd das 1,N-Diathyl- 
™uno-5,3',4'-methylendioxyphenyl-4-penten-3-onchlorhydrat, aus A. gelbliche Nadelchen,

• 1G5°, zwl. in W. u. Eg., swl. in Aceton. —  Die freie Kelobase aus Allylaceton, Para- 
formaldehyd u. Piperidinchlorhydrat ist eine wasserhelle FI., K p.J(i 122— 126°. — 1,N-

lPeridino-5-phtnyl-4-penten-3-onchlorhydrat, aus absol. A. Krystalle, F . 180,5° unter 
waunfarbung, 11. in W., Chlf., zwl. in A., CH3OH, unl. in Aceton u. Essigester, wird 
aus Piperidinchlorhydrat, Paraformaldehyd u. Benzalaceton erhalten. — Kondensiert 
wan itropiperonylidenaceton m it Piperidinchlorhydrat u. Paraformaldehyd, so geht 

>n l,N-Piperidiiw-5,2',3',4'-nitromethylendioxyphenyl-4-penten-3-onchlorhydrat, aus
• gelbe Blattchen, F. 175— 177°, iiber. Aus seiner wss. Lsg. scheidet K 2C03 die freie
eto ase> gelbe Krystalle, F . 127°, ab. Die Chlorhydrate der. Ketobasen sind gegen
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Sauren bestandig. Die rneist óligen Basen neigen zur Vcrharzung. Sie bilden wert- 
volle Zwischenprodd. zur Herst. von pharmazout. wichtigen Yerbb. (D. R. P. 430 683 
KI. 12 o vom 23/4. 1924, ausg. 21/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Jiirgen Callsen 
und Hans Hahl, Elberfeld), Basische Ather von Chinolindcriva(en. Zu dem Ref. nach 
A. P. 1572768; C. 1926. I . 3633 [ W i n t h r o p  C h e m i c a l  Co., I nc .  u. Ca l l s e n ] 
ist folgendes nachzutragen: Die bas. Ather von Chinolinderiw. lassen sich auch durch 
Ein w. von bas. Allcylhalogeniden in Ggw. von Alkali auf O xy  chinolinę gewinnen. — 
Z. B. wird das Na-Salz des 8-Oxychinolins m it Didthylaminoathylchlorid einige Zeit 
erhitzt, in W. gegossen, m it CH3CO„H bis zur schwach sauren Rk. yersetzt, filtriert 
u. das F iltra t m it K 2C 03 gesatt., das abgeschiedene Ol fraktioniert. Man erhalt so 
den Diulhylaminouthyl-8-oxychi')wlinather, gelbliches Ol, K p .20 198—200°, 11. in verd. 
Sauren. — Ersetzt man das 8-Oxychinolin durch 5-Methyl-8-oxychinolin u. erhitzt 
diescs m it Diathylaminoathylchlorid u. einer Lsg. von Na in A., so entsteht der Didthyl- 
aminodthyl-5-methyl-8-oxychinolinałher, gelblichcs in Sauren 11. Ol, K p .10 209—210°.
— Durch Erhitzen von 2-Chlor-4-methylchinolin m it der Lsg. der Na-Verb. des Di- 
athylaminopropylalkohols, farblose Base, Kp. 159—162° durch Erhitzen von Propylen- 
oxyd m it Didthylamin dargestellt, erst auf 100°, dann einige Stdn. auf 160°, bildet 
sich der ~2-Oxy-4-methylchinolindidthylaminopropyldther, fast farbloses Ol, K p.s 192 
bis 196°, 11. in A., A., Bzl. u. verd. Mineralsiiure. (D. R. P. 430 960 KI. 12 p vom 
11/7. 1924, ausg. 23/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Max Becke, Die naturliclie Farbcnlehre ais neue exakte Wissenschaft. (Vortrag. 

(Osterr. Chem.-Ztg. 29. 123—27. Wien.) B r a u n s .
F. H. Guemsey, Temperatur oder der E influfi von Hitze auf das Waschen w id die

Desinfektion. Vf. bespricht die verschiedenen Einflusse der Wiirme auf die Gtite des 
Waschens u. die dabei angestrebte W rkg. der Desinfektion. (Amer. Dyestuff Reporter 
15. 422—25.) B r a u n s .

W. Kielbasinski, Mitleilungen aus der Praxis des Griesheimer Rots. Naphtliol A S  
im  Druck und Farben. Geschichte des Griesheimer Rots u. die Yerwendung der Rapid- 
echtfarbcn u. das Farben von loscr Baumwolle m it denselben werden bcschrieben. 
(Melliands Textilber. 7. 611— 12.) B r a u n s .

Peter Mijer, Batik. Nach einer Definition des Begriffs Batik  bespricht Vf. die 
Vorbereitung des Tuches, das Starken desselben, die Herst. des Musters, die Falttechnik 
u. die Ausfiirbung. (Amer. Dyestuff Roporter 15. 419—21.) B r a u n s .

G. Holland Ełlis, Lichtechte Farbungen auf Celanesc. Um Celanese m it S. R. A.-
u. Kupenfarbstoffen lichtecht zu farben, ist eine Zweibadfarbung notwendig, bei der 
zuniichst die Kiipenfarbstoffe aufgezogen werden. Hierbei ist es zwecks Schonung der 
Celanese notwendig, s ta tt  Alkali die Phenolate anzuwenden. Die Farbung m it den 
S. R. A.-Farbstoffen crfolgt dann in gewohnlicher Weise. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
42 . 184— 85.) B r a u n s .

Paul Krais, Neue Farbstoffe und MusterJcarteh. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
143; C. 1926. I. 2844.) Die seit N or. 1925 erschienenen neuen Farbstoffe u. Muster- 
karten werden besprochen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 744—46. Dresden.) B r a UNS.

C. P. V. Hoek, Titanuieip. Yf. gibt eine zusammenfassende Ubersicht iiber die 
bisherigen Erfahrungen m it TitanweiB u. seine Anwendung ais Anstrichfarbe u. fiir 
Kosmetika. AnschlieBend oine ausfuhrlichc Litcraturiibersicht. (Farben-Ztg. 31. 2296 
bis 2298. Hilversum, Holland.) B r a UNS.

O. Eckart, Zur Kenntnis der Farbcrden. Vf. schildert das V., die Zus. u. Eigen- 
schaften der unter dem Namen Pirschinger I Fe i/i vorkommenden Erden, die reich an 
kolloidalcr S i0 2 siad, u. ihre Absorptionskraft von Farbstoffen, die nach Unterss. von
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WELDES (Diss. Munchen) der Freundlichschem Adsorptionsformel folgt. (Farbę u. 
Lack 1926. 306—07.) B r a u n s .

Hans Hadert, Altes und Neuea iiber Chrojnfarben. (Vgl. S. 497.) Es wird die Horst. 
von Chromgolb, Chromorange, Cliromrofc, sogenanntem Bideringsgelb, Ckromoxyd, 
Guignetschen Griin, Mittlers Griin, CrCl2, K 2Cr2(S 0 4),j, Cr20 3 u. Ckromaventurin be- 
sproehen. (Farbę u. Laok 1926. 320— 21. 334. Leipzig.) B r a u n s .

A. Cobenzl, Nitrosodialkylaniline, Farbstoffe daraus, Safranine und Meldolablau. 
Es wird dio Herst. von Nitrosodialkylanilin  u. die daraus crhaltenen grauen u. violetten 
Farbstoffe, den Safraninen u. des Meldolablaus bescbrieben. (Chem.-Ztg. 50. 494— 95. 
Nusslock b. Heidelberg.) » B r a u n s .

Cajus, Nitrocellidosefarblacke, Lichteinflu/3 und Pigmente. Bei der Herst. von
Nitrocellulosefarblacken diirfen nur Farbkórper gebraucht werden, die in geringer
Menge ein Maximum an Farbę- u. Deckkraft haben. (Farbę u. Lack 1926. 318.) B r a .

A. Eibner, Theorie und Praxis im  Strichfarbengebiet. Vf. berichtet iiber Farben- 
mischimgen von Ultram arin, Cadmiumgelb u. anderer schwefelhaltiger Mineralfarben 
mit BleiweiB durch alte Maler, ohne daB durch B . von Schwefelblei Nachdunkelung 
eingetreten ist. (Farben-Ztg. 31. 2294—95.) B r a u n s .

A. Eibner, L. Widenmayer und Ad. Stois, Zur Moglichkeit der Beurteilung an- 
organi-scher Farbstoffe im  Dunkelfelde der Analysenąuarzlamye. Verss. iiber die Untors. 
von Mineralien u. Farbstoffen m it der Hanau-Quarzlampe im Dunkelfelde. (Farben- 
Ztg. 31. 2399—2400. Munchen, Techn. Hochsch.) B r a u n s .

—, Normung und Priifung von Mineralfarben. Amerikan. Regierungsvorschriften 
iiber die Eigonschaften u. Prufycrf. der chromgriincn u. schwarzen Farbę, dio nach 
der amerikan. Klassifizierung in der Gruppc chemical pigments gefiihrt werden. (Farben- 
Ztg. 31. 2348.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M., tiberfuhrung von 
organischen Farbstoffen aus gróber Pulverform in  feine Verteilung, dad. gek., daB man 
diese Stoffe m it W., wss. Lsgg. oder Emulsionen in turbinonśihnlichen Misckvorr. m it 
mindestens einem Schleuderrad behandelt. —  Man erhalt in kurzer Zeit gleichmaBige 
tvss. Farbpasten. (D. R. P. 430 549 KI. 8m vom 15/2.1924, ausg. 17/6.1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, F rankfurt a. M. (Erfinder: Karl 
Daimler, Hóclist a. M.), Fixieren von basischen Farbstoffen nach H auptpat. 399898 u. 
Zus.-Pat. 400776, dad. gek., daB die dort genannten ais Fixierungsmittel benutzten 
schwefelhaltigen Phenole, sei es in der bisherigen Anwendungsform der Alkalisalze, 
sei es in der erfindungsgemaB neuen Anwendungsform der kolloidal gel. freien Phenole, 
m Ggw. von dispergierenden Kórpern, wie Seifen, EiweiBstoffen, Sulfosaurcn usw., 
zur Nachbehandlung von bem usterten Gejveben verwendet werden. — Durch den 
Zusatz der Dispergierungsmittel wird die Affinitiit der gescliwefelten Phenole zur Faser 
erheblich herabgesetzt, ohne daB die Lackbildung zwischen dem bas. Farbstoff u. dem 
Phenol verhindcrt wird; das auf das Gewebe aufgebrachte Muster wird hiernach wasch- 
echt fixiert, wahrend der Grund nur nach schwach gelblich angefarbt wird. (D. R. P. 
430 679 KI. 8m vom 26/9. 1924, ausg. 19/6. 1926. Zus. zu D.R.P. 399898; C. 1924.

2 ł27.) F r a n z .

I- G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius 
Rath und Wilhelm Christ, Offenbach a. M.), Erzeugung von Mehrfarbeneffehten bezw. 
m  Mischtonen auf der pflanzlichen Faser. (D. R. P. 430 680 KI. 8m vom 8/2. 1924, 
a «sg. 23/6. 1926. — C. 1925. I .  2659.) F r a n z .

Seymour M. Hermann, New York, V. St. A., Farben und Appretieren von Faser- 
Man setzt den Farbebadern usw. einen alkoh. Extrakt von Hopfen u. einen wss. 

xtrakt aus tier. Galie zu; hierdurch wird das Eindringen der Farbstoffe in die Faser
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erleichtert, besonders beim Farben bei niedrigen Tempp. (A. P. 1 581 946 yom 19/9.
1925, ausg. 20/4. 1926.) F b a n z .

Chemische Fabrik Milch Akt.-Ges., Berlin, und K. Lindner, Oranienburg
b. Berlin, Fiirben und Bedrucken von Faserstoffen. Man venniseht den Farbstoff oder 
die Farbflotte m it aliphat. substituierten aromat. Sulfonsauren, wie Palmitobenzol- 
sidfonsaure, Slearololuolsulfonsaure, Isojyropylnaphthalinsulfonsaure. Durcli den Zusatz 
dieser Sauren wird das Nctzen der Faserstoffe erleichtert, das zu farbende Gut weich 
gemacht u. die Verteilung der Farbstoffe begiinstigt, so daB man gleichmaBigere u. 
echtcre Farbungcn erhalt. Da die Salze dieser Sulfonsauren, wie das A1-, Cr-, Cu-, 
Fe-, Sn-Salz in W. 1. sind, so kann man die Lsgg. dieser Salze auch zum Beizen von 
Faserstoffen verwenden. Die Wrlcg. dieser Sulfonsauren kann durch Zusatz ein- oder 
mehrwertiger, in W. 1. Alkohole, wie CH3OH, A., Amyl-, Isopropylalkohol, Glykol, 
Glycerin usw. begiinstig werden. (E. P. 246 507 vom 23/1. 1926, Auszug veroff. 24/3.
1926. Prior. 23/1. 1925.) F r a n z .

P. Karrer, Ziirich, Schweiz, Fiirben von pflanzlicher Faser. Baumwolle wird
vor dem Fiirben m it Alkyl- oder Arylsulfonsauren, wie Benzol-, Toluol- oder Naph- 
thalinsulfonsauren bchandclt u. dann m it einer Lsg. von NH3, aliphatischen, aro- 
matisclien oder Hydrazin oder H ydrazinderiw . erwiirmt; die so behandelte Baum
wolle liiBt sich m it sauren Farbstoffen fiirben. (E. P. 249 842 vom 11/3. 1926, Auszug 
verdff. 5/6. 1926. Prior. 27/3. 1925.) F r a n z .

Schubert & Co. Spezialmaschinenfabrik Akt.-Ges., iibert. von: R.Laager, 
Wien, Erzeugung ton  Reliefdrucken. Die frisch bcdruckten u. m it fein pulverisierten 
Harzen eingestiiubten Schichten werden zum Schmelzen des Harzes an einer elektrisch 
oder m it Dnmpf heizbaren P latte vorbeigefiihrt, die mir wenig mehr ais Typenhóhe 
von der Schicht entfernt ist, so daB das H arz durch strahlende Warme erwarmt wird. 
(E. P. 249 822 vom 1/2. 1926, Auszug veroff. 5/6. 1926. Prior. 28/3. 1925.) F r a n z .

William Parnell Bates, Kempton, North Dakota, V. St. A., Farbstoffe. Man 
liiflt die D:nzoverb. eines aromat. Anńns in Ggw. von W. auf aromat. Aminę oder 

j j  Diamine einwirken; beim Zugeben von Di-
] j , ----- \ y ------y - K l I ,  azobenzolchlorid zu einer w. Mischung von

C I ^ n ,  / — \  /  m-Phenylendiamin u. W . entstelit die neben-
II stehende Verb. das Cl-Atom kann durch

Oxyalkyl-, NHr , CN-, COOH- usw. -gruppen. 
ersetzt werden. Die Farbstoffe fiirben Federn, Haare usw. orange bis braun. (A. P. 
1572 417 vom 25/8. 1924, ausg. 9/2. 1926.) ~ F r a n z .

Hermann Beckmann, Zehlendorf, Waimseebahn, Poroser Gummikorper zum  
Aufsaugen, Festhalten und Abgeben ton Fliissigkeiten, dad. gek., daB er eine Unzahl 
ausschlioBlicli mkr. kleiner Poren besitz t.. Der Kórper kann z. B. in der Weise her- 
gestellt werden, daB Kautschukmileh durch Zusatz geeigneter Stoffe in einen gallert- 
artigen Zustand iibergofuhrt u. die so erhaltene M. oline Zusatz von Stoffen vulkanisiert 
wird, durch welche eine Erweiterung der mkr. kleinen Poren bewirkt werden wiirde. — 
Derartige Korper eignen sich z. B. zur Anfertigung von Befeuchtungskissen fiir Druk- 
kereimaschinen, fiir die Olsohmierung von Maschinenteilen usw. (D .R .P . 430 007 
KI. 151 vom 4/2. 1925, ausg. 8/6. 1926.) Oe l k e r .

Josei Horn, Dresden, Wciche, elastische Druckplatte zur Herstellung von litho- 
graphischeni Farbtndntck, dad. gek., daB auf einer weichen, elast., biegsamen Platte, 
wie Gumnu, Linoleum, Gewebe, Papierstoff, Kork, Filz o. dgl., eine andere diinne, 
weiclio elast. Sckieht aufgebracht ist, bei der jeder P unk t ihrer Oberflache leieht naeh- 
giebig u. zuruckfcd_e.rnd sowio farbeaufnehmend fiir die Druekstellen u. farbeabstoBend 
fur die Leerstellen zugeriehtet ist. (D. R. P. 430 891 KI. 151 vom 17/7. 1925, ausg. 
23/6. 1926.) F r a n z .
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Soc. Generale pour la Fabrication des Couleurs et des Produits Chimięiues,
Frankreich, TYeifler Farbstoff. Metali. Zn in Form yon Streifen oder Schnitzeln wird 
auf Holzunterlagen der gemeinschaftlichen Einw. von Essigsaure u. C 02 (Feuerungs- 
gasen, die zugleich Essigsaure yerdampfen) ausgesetzt. Das entstandene ZnC03 wird 
von unverandertem Metali abgeschlammt u. feucht oder troelcen m it Ol yerrieben. 
(F. P. 604494 yom 2/1 1925, ausg. 5/5. 1926.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: Her
mann Wagner, Bad Soden a. Ts. und Otto Sohst, Hóelist a, M., Darstellung von 
Azofarbsioffen. (D. R. P. 430 581 KI. 22 a vom 30/3. 1924, ausg. 17/6. 1926. —
C. 1925. I I . 1897.) ' F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basol, Schweiz, Kupfer- und  
Chromrerbindungen von Azofarbsioffen. Azofarbstoffe aus den Diazoyerbb. yon Poly- 
sulfonsauren der 2-Amino-l-oxynaphthalin-8-sulfonsaure m it Kupplungskomponenten 
oder aus den Diazoyerbb. von o-Aminooxyyerbb. u. sulfonierten l,8-Oxynaphthalin- 
sulfonsauren werden m it Cu oder Cr abgebenden Stoffen behandelt; die Farbstoffe 
farben die tier. Faser aus saurem Bade in ecliten rcinen Tónen, die Farbstoffe, die 
eine oder mehrere Carboxylgruppen enthalten, eignen sich fiir den Chromdruck auf 
Baumwolle. Der Farbstoff aus diazotierter 2-Amino-l-oxynaphthalin-4,8-disidfosaure, 
u. l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon liefert nach dcm Behandeln m it CuS04 einen kupfer- 
haltigen Farbstoff, der Wolle in róten Tónen anfarbt, ahnliche Farbstoffe erhalt m an 
mit anderen Pyrazolonderivv. oder m it Verbb., die eine kupplungsfahige Methylen- 
gruppe enthalten, wie Barbilursdure; die entsprechenden Chromyerbb. farben Wolle 
in blauroten walliechten Tonen. Der Farbstoff aus diazotierter 2-Amino-l-oxynaph- 
thalin-4,8-disulfosaure u. l-Oxynaphthalin-4,8-disulfosiiure liefert m it CuS04 eine 
Cu-Verb., die Wolle yiolett farbt. Die Chromverbb. des Farbstoffes aus diazotierter
2-Amino-l-oxynaphthalin-4,8-disulfonsaure u. jS-Naphthol oder l-Oxynaphthalin-
3.8-disulfosaure farben Wolle in  blauen Tónen; ahnliche Farbstoffe erhalt man m it 
1-Naphthol oder anderen Naphtholsulfonsauren; bei Verwendung von 2-Oxynaplitlialin-
3-carbonsaure oder 3-Oxynaphlhalin-l,8-dicarbonsuure ais Kupplungskomponente erhalt 
man Farbstoffe, die Baumwolle im Chromdruck in blauen Tónen farben; m it Resorcyl- 
saure erhalt man violette Farbungen. Der Farbstoff aus diazotiertem 4-Nitro-2-amino- 
ł-phenol u. l-Oxynaphthalin-4,S-disulfosaure liefert eine Chromverb., die Wolle in 
bordeauxroten Tónen farbt, ahnliche Farbstoffe erhalt man m it l-Oxynaphthalin-
3.8-disulfonsaure u. l-Oxynaphthalin-3,6,8-trisulfonsaure; der Farbstoff aus diazo
tierter Pikraminsaure u. 1 -Oxynaphthalin-4,8-disulfosiiure g ibt eine Chromyerb., die 
Wolle in echten schwarzen Tónen fiirbt. (E. P. 249 884 vom 26/3. 1926, Auszug veróff. 
5/6. 1926. Prior. 28/3. 1925.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a, M. (E rfinder: Richard 
Gesing und Rudolf Reyker, O ffenbach a. M.), Alkaliechte, griinblaue Farbstoffe der 
Triphenylmethanreilie. (D. R. P. 430 560 KI. 22 b vom 8/6. 1924, ausg. 17/6. 1926. 
~  C. 1926. I. 1049.) F r a n z .

I- G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg 
Kranzlein, Robert Sedlmayr und Heinrich Volhnann, Hóchst a. Mi), Darstellung 
Von halogenierien Dibenzpyrenchinonen, dad. gek., daB man Dibenzpyronehinone m it 
oder ohne Ubertrager m it Halogen oder halogenierend wirkenden Mitteln behandelt. 
Bie so crhaltlichen Halogendibenzpyrenchinone sind teils selbst Kiipenfarbstoffe teils 
Zwisehenprodd. zur Herst. yon Farbstoffen der Dibenzpyrenchinonreihe. Durch 
Chlorieren yon Dibenzpyrenchinon in M onohydrat unter Zusatz von Jod  erhalt man 
em Chlordibcnzpyrenchinon, braunliehgelbe Nadeln aus Nitrobenzol, F . uber 350°. 
(D. R. p. 430 556 KI. 22 b vom 11/6. 1924, ausg. 17/6. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur 
Wolfram, Hóchst a. M.), Darstellung ion Kilpenfarbstoffen der Anthracenreihe, darin
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besteliend, daC man 9,10-Dibenzoyl- 
anthracene oder dereń D eriw . u. 
Substitutionsprodd. m it Metallchlo- 
riden auf hóhore Tempp. erhitzt; die 
Kondensation kann zweckmaBig in 

bezw f l l T  ■ 'n  ' l  Ggw. von Luft oder Sauerstoff u. in
Ggw. von organ. Sehmelzmitteln wie 
Benzophenon, Diphenylsulfon u. dgl. 
ausgefiihrt werden. — Die Farbstoffe, 
die nach dem Schcma I bezw. II 
zusammengesetzt sind, farben Baum- 
wolle aus der Kiipe in rotvioletten 

bis blaucn Farbtónen an. (D. R. P. 430 557 KI. 22 b vom 11/6. 1924, ausg. 17/6. 
1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg 
Kranzlein und Ralf Ebert, Hoclist a.M.), Kupenfarbstoffe der Anthracenreihe. (D.R.P. 
430 559 KI. 22 b vom 14/8. 1924, ausg. 17/6. 1926. —  C. 1926. I . 1049.) F ra n z .

Kurt Brafi, Reutlingen, Darstellung von Beizenfarbsloffen der Phenanthrenchinon- 
reihe, dad. gek., daC man die Aminoplienanthrcnchinone iiber ihreDiazoniumperbromide 
in Phenanthrenchinonazide uberfiihrt u. dio letzteren m it 65- bis 70°/oig. Schwefel- 
siiure zersetzt. — 2-AmiTiophenanthrenchinon liefert in konz. H 2S 0 4 m it N aN 02 Phen- 
anłhrenchinon-2-diazoniumsulfat, dessen wss. Lsg. m it Br Plienanthrenchinon-2-di- 
azoniumperbroynid, olige nach einiger Zeit erstarrende M., gibt, die wss. Aufschlammung 
des Phenanthrenchinon-2-perbromids wird m it 25°/0ig. N H3 zum roten Phenanthren- 
chinon-2-azid umgesetzt, zinnoberrote oder kupferfaibene Blattchen aus 96%ig. A.,
F . 186°, durch Erwarmen m it 65- bis 70°/0ig. H 2S 0 4 entsteht das 3-Oxy-2-amiiw-

phenanthrenchinon (I), das von dem gleichzeitig ent- 
stehenden 2-Aminophenanthrenchinon durch Ex- 
traktion m it A. getrcnnt werden kann, 1. in Bzl., 
farb t ungebeizte Wolle steingrun, cliromgebeizto oliv- 
griin. — Das aus dem 4-Aminophenanihrenchinon 
in der gleichen Weise gewonncne Phenanthrenchinon-

4-azid (II), granatrote Nadeln aus 96°/0ig. A., yerpufft beim Erhitzen. liefert beim 
Erwarmen m it 65%ig. I i 2S 04 u. Verd. mit der gleichen Menge W. l-Oxy-4-amino- 
phenanthreiichinon, Cu H90 3N, liefert nach Behandeln m it 65°/0ig. H 2S 04 u. Verd. 
m it der 4-fachen Menge W. l,4-Dioxyphenanihrcnchinon. — l-Oxy-4-aminophenanthren- 
chinon, schwarzviolette Nadeln aus A., Zers.-Punkt 217°, farb t Cr-gebeizte u. Al- 
gebeizte Wolle blaugrau; l,4-Dioxyphenanthrenehinon, braunviolettes Pulver aus W.,
1. in organ. Fil. farb t Wolle schwarzviolett, Diacetylrerb., F . 183°, goldgelbe Prismen 
aus Eg., das Chinoxalin des l,4-D ioxyphenaitf.hrenchinons, Krystalle aus Pyridin, 
rotgelbe Nadeln, F . 288°. (D. R. P. 430 631 KI. 22 e vom 25/1. 1923, ausg. 22/6. 
1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M., (Erfinder: Wilhelm 
Eckert und Heinrich Graue, Hóchst a. M.), Darstellung von Kiipenfarbstoffen. (D.R. P-
430 632 KI. 22 o vom 22/7. 1924, ausg. 19/6. 1926. — C. 1926. I. 1053.) F ranz .

British Dyestuffs Corporation Limited, James Baddiley und William W. 
Tatum, Manchester, Engl., Saure Farbstoffe der Anthrachinonreihe. (D. R. P. 430 831 
KI. 22 b vom 26/10. 1924, ausg. 22/6. 1926. E . Prior. 25/10. 1923. — C. 1925. I- 
1675.) F r a n z .

Newport Co., Milwaukee, \ibert. von: Robert J. Goodrich, South Milwaukee, 
Wisconsin, V. St. A., Herstellung von Anthrachinonfarbstoffen. Das Kondensations- 
prod. aus 2,2’-Dimeihyl-l,l'-dianthrachinonyl wird in rauchender Schwefelsiiure gelóst
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u. dann in Ggw. ełnes Katalysators, Jod, m it Halogen behandelt, nach Beendigung 
der Halogenierung wird das Gemisch in W. gegossen u. der ausgeschiedene Farbstoff 
m it W. gewaschen; der Farbstoff farb t Baumwolle aus der Kiipe in lebhaften orange- 
roten Tonen. (A. P. 1 581111 vom  4/4. 1924, ausg. 20/4. 1926.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, iibert. von: William A. Adamson, 
Wilmington, Delaware, und Paul W. Carleton, Penns Grove, New Jersey, Wieder- 
gewinnung des bei der Herstellung von Flavanthron gebrauchłen Antimons. Das bei der 
Gewinnung von Flavantliron durch Behandeln yon 2-Aminoantliraehinon m it Antimon- 
pentachlorid in Nitrobenzol nach dem Abfiltrieren erhaltene aus Antimontrichlorid 
u. Nitrobenzol usw. bestehende F iltra t wird im Vakuum destilliert u. dann m it soviel 
gasformigem Cl behandelt, bis das Antimontrichlorid in das Pentachlorid ubergefiihrt 
ist; die so erhaltene Lsg. von Antimonpentachlorid in Nitrobenzol kann von neuem 
zur Herst. von F lavanthron verwendet werden. (A. P. 1 582 328 vom 29/2. 1924, 
ausg. 27/4. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, F rankfurt a. M., iibert. von: Farb- 
werke vorm. Meister Lucius & Briining, Hoehst a. M., Kupenfarbstoffe der Dibenz- 
anthronreihe. Halogensubstituierte Benzanthronylmereaptane, -sulfide oder -disulfide 
werden unter solchen Bedingungen m it Aminen kondensiert, daB das Halogen ab- 
gespalten wird; die so erhaltenen Prodd. farben teilweise Baumwolle aus der Kiipe. 
Beim Erwarmen m it alkal. Kondensationsm itteln erhalt m an stickstoffhaltige Kiipen- 
farbstoffe. Man kondensiert z. B. Brombenzanthronylsulfid oder -mercaptan mit
1-Aminoanthrachinon oder Dibrombenzanthronylsulfid m it 1-Aminoanthrachinon oder 
Benzamid, die beim Verschmelzen dieser Prodd. m it Alkali erhaltlichen Kiipenfarb- 
stoffe farben Baumwolle in blauen bis grauen Tonen, bei Anwendung yon 1-Amino
anthrachinon erhalt m an Anlhraćliinonylaminoisoviolantlirone. (E. P. 249 891 vom
29/3. 1926. Auszug veróff. 5/6. 1926. Prior. 27/3. 1925.) F r a n z .

Guillermo Aris, Barcelona, Spanien, Erzeugung von Anilinschwarz. (D. R. P. 
430 620 KI. 8 m vo:n 10/1. 1922, ausg. 18/6. 1926. Span. Prior. 1/3. 1921. — C. 1922.
IV. 164.) F r a n z .

Marcel Bader und Charles Sunder, Miilhausen i. Els. und Durand & Huguenin, 
A.-G., Schweiz,Darstellung von festen, bestandigen, wasserloslichen Abkommlingen 
von Kupenfarbstoffen nach D. R. P. 424 981, dad. gek., daB bei der Durchfuhrung 
der Veresterung an Stelle einer tertiaren Base eine primare oder sekundare Base zur 
Anwendung kommt. Man liiBt z. B. zu trockenem Leukothioindigo in m it C8H 5C1 ver- 
dunntem Anilin bei — 10 bis 0° Chlorsulfonsiiure zutropfen. (D. R. P. 430 548 KI. 8m 
vom 22/7. 1924, ausg. 17/6. 1926. Zus. zu D.R.P. 424981; C. 1926: 1. 2850.) F r .

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, Esterartige Verbindungen aus Kupen
farbstoffen. Zu dem Ref. nach E. P . 231889, C. 1925. II . 1900 ist folgendes nach- 
zutragen: Durch Einw. yon C l• S 0 2■ OCFI3 in Ggw. von Pyridin auf Indigweifi, Vcr- 
diinnung m it W. u. Zusatz von NaOH bis zur schwach alkal. Rk. erhalt m an das Na- 
Salz des Indigwei/ischwefelsdurehalbesters bezw. das entspreehende Pyridinsalz. — Das 
Esternatriumsalz des Leukodi-p-chloranilidobenzochinons, in analoger Weise aus Cl- 
S02 ■ OCH, u. der Leukoverb. in Ggw. yon Pyridin u. N a2C03 erhalten, ist ein graues, 
ia W. 11., krystallin. Pulyer, das angesauert farblos auf Wolle zieht u. in ublicher Weise 
entwickelt den Farbstoff bildet. — Saurer Schwefelsaureester des Leulvdiinet1ioxydibenz- 
anthrons farbt Baumwolle aus schwach alkal, oder neutralem, Wolle u. Seide aus neu- 
tralem oder schwach saurem Bade kupferrot an. Oxydationsmittel erzeugen auf der 
Faser echte grune Tóne. — Durch Einw. von C l■ S 0 2■ OC\H5 auf Leuko-5,7,5',7'-Tetra- 
bromindigo in Ggw. von Chlorbenzol u. Dimethylanilin, sowie nachfolgende Verseifung 
m*t NaOH erhalt man den in W. 11., durch NaCl aussalzbaren Schwefelsaureester — u. in 
analoger Weise den Schwefelsaureester des Leuko-N-Dihydro-l,2,2',l'-anthrachin<mazins. — 
Das Na-Salz des Schwefelsaureesters des Leuko-4,4'-Dimethyl-6,6'-dichlorthioindigos
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scheidet bei der Einw. von FeCl3 auf seine wss. Lsg. den freien Farbstoff ab. (D .R .P.
428 241 KI. 12o vom 5/4. 1924, ausg. 29/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Kiipenfarb- 
sloffe der Anlhrachinonreihe. (D.R.P. 430 542 KI. 22 b vom 21/12. 1923, ausg. 17/6. 
1926. Zus. zu D.R.P. 423311 C. 1926. I. 1889 — C. 1925. I. 1135.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. (Erfinder: P. Na- 
wiasky und Emil Krauch, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von grauen bis schwarzen 
Kiipenfarbstoffeń naeh H auptpatent 411 693 u. Zusatzpatent 423 878, dad. gek., daB 
man an Stelle der Nitrierungsprodd. des Dibenzantlirons letzteres selbst m it schwefel- 
abgebenden Mitteln, insbcsondere in Ggw. von tlbertragern, bebandelt. — Ais tJber- 
triiger kann man Cu-, Sb- oder P-Verbb. verwenden. (D. R. P. 430 704 KI. 22 d vom 
18/9. 1924, ausg. 19/6. 1926. Zus. zu D.R.P. 411693; C. 1925. II. 352.) F r a n z .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. yon: Donald
G. Rogers und Lloyd C. Daniels, Buffalo, New York, V. St. A., Kupenfarbstoffe 
der Dibenzanthronreihe. Man yerschmilzt Benzanthron m it KOH bei 215 bis 230° in 
Ggw. eines reduzierend wirkenden Mittels, Kolilehydrate u. eines indifferenten Ver- 
diinnungsmittels, dessen Kp. iiber der Schmelztemperatur liegt u. das bei gewóhnlieher 
Temp. fl. ist, wie Petroleumdestillate, hierdurch wird die Ausbeute an Dibenzanthron 
orhoht, die Schmelzdauer u. die Schmelztemperatur herabgesetzt. (A. P. 1 583 258 
vom 2/7. 1921, ausg. 4/5. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. Frankfurt a. M., Nachchromierbare 
Farbstoffe der Pyronreihe. (D. R. P. 4 3 0  8 3 2  KI. 22 b yora 18/11. 1923, ausg. 23/6. 
1926. Zus. zu D.R.P. 423093; C. 1926. I. 1891. — C. 1 9 2 5 . II . 352.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., Hcr- 
stellung von Farblacken. Ais Fallungsmittel fiir bas. Farbstoffe bei der Herst. yon 
Farblaclicn werden Schwefelungsprodd. von Plienolen, Substitutionsprodd. yon Phe- 
nolen bezw. Kondensationsprodd. dieser Verbb. m it Aldehyden benutzt. Die Laeke 
sind dauernd wasserunl. u. lcalkecht. (Oe. P. 103 470 yom 2/3 . 1923, ausg. 10/6. 1926.
D. Prior. 7 /j .  1922.) K u h l i n g .

George W. Acheson, Caldwell, N. J ., Farbol. Man stellt eine wss. Farbstoff- 
Olemulsion her, in denen das Ol sich in dispergierter Form befindet, bearbeitet die er- 
haltone Pastę u. se tzt allmahlich Ol zu, bis sich W. ausscheidet. (A. P. 1 590 067 
vom 5/2. 1926, ausg. 22/6. 1926.) K a u s c h .

Heinrich Philipp Hermann und Jakob Adolf Hermann, Offenbach a. Main. 
Herstellung eines Bindemittels fiir  Farben, Putz u. dgl. zum Auftragen auf Beton-, Eisen-, 
Holz- ii. Steinflachen, Asbestunterlagen u. dgl., gek. durch eine Mischung von 100 Ge- 
wichtsteilen Leinol, 26 Gewichtsteilen Bernsteinlack, 26 Gewichtsteilen Schmierseife, 
150 Teilen Glycerinól, 300 Gewichtsteilen Schellack u. 1000 Gewichtsteilen Leim, der 
1000 Gewichtsteile Melil zugertihrt werden, worauf der Mischung solange W. zugesetzt 
wird, bis die gewollte Fl. des Bindemittels erreicht ist. (D. R. P. 431 370 KI. 22g yom 
26/5. 1925, ausg. 5/7. 1926.) S c h a l l .

George A. Shine, St. Louis, Missouri, V. St. A., Ansirichmasse. Zerkleinerter 
vulkanisierter A ltkautschuk wird geschmolzen u, m it einem geschmolzenen, m it ge- 
losohtem K alk yersetzten, fossilen Harz, Bernstein, yermischt, zu der noch warmen 
Mischung gibt man ein Kautschuklósungsmittel, wie KW-stoffe, etwa 10%  ZnS04, 
Farbstoffe usw. (A. P. 1 588 150 vom 3/6. 1925, ausg. 8/6. 1926.) F r a n z .

David L. Long, Oakland, Californien, JFasser- und feuerfeste Ansirichmasse 
bestehend aus Leinol (1 Gallone), Portlandzem ent (1%  Gallone), BleiweiB (1%  Gallone) 
u. kauflichem ZnO. (A. P. 1 589 188 yom 29/4. 1924,'ausg . 15/6. 1926.) K a u s c h .

Antoine Peynet, Frankreicb, Schicarze Ansirichmasse fiir  Gewebe, insbesondere 
fiir  Automobih'erdecJ:e auf dem Wagtn selbst. Man lóst in der Warnie 3%  Waehs in
3,5%  Stearin u. 3,5%  Paraffin, fiigt 60%  Steinkohlenteeról hinzu u. erhoht die Temp.
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des Gemischcs auf 35° Bć, lóst darin unter heftigem Urariihren 20°/o ólschwarz u. 
g ibt 10% einer Kautscliuklsg. zu. (F. P. 606 251 vom 20/2.1925, ausg. 10/6.1926.) K a .

Claude Roy, Frankreich, Gaseinanslrichma-sse, bestehend z. B. aus 10 Teilen 
Casein, 30 Teilen Ca-Salzen, 6 Teilen Na3P 0 1, 10 Teilen C aS04 u. Farbstoff. (F. P. 
606 256 vom 20/2. 1925, ausg. 10/6. 1926.) - K a u s c h .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A. Kalnin, Gewinnung und Bearbeitung von Harz. Nach einem zusammen- 

fassenden Bericht iiber den gegenwartigen S tand u. die Bedeutung der Harzgewinnung 
von Nadelholzern u. dessen chem. Zus., schildert Vf. die franzos., amerikan., verbesserte 
amerikan. u. deutsche Methode der Harzgewinnung. Die Harzbearbeitung wird all- 
gemein besclirieben u. die Lage der Harzgewinnung iu  Lettland besprochen. An- 
schlieBend wird eine Obersicht iiber die Walder Lettlands gebracht. (Ekonomist 
1920. 1—39. Riga.- Lettisch. Sep.) U l m a n n .

Hans Wolff, Stocklack und Schelłack. (Vgl. S. 655.) Vf. beschreibt die Unters. 
des gebleichten Sehellacks. (Farbę u. Lack 1926. 282.) B r a u n s .

G. Petrow, „ Karbolit“ — ein Kondensationsprodukt von Phenolen m it Aldehydem. 
Vf. beschreibt die H erst., Eigenschaften u. Priifung von Karbolit, einem Kondensations
prod. aus Phenol, Formaldehyd u. Naphthasulfosaure, das ais Isolationsmateriai in 
der Elektrotechnik Verwendung gefunden hat. (Kunststoffe 16. 81—83. 107—09. 
124—25. Moskau.) B r a u n s .

Felix Wilborn, Kleine Firnis- und Trockenstoffsludien. 1. E in Beitrag zu dem 
Kapitel: Abscheidungen in Firnissen. Vf. biust Leinol bei 120° 6, 12 u. 24 Stdn. u . 
findet dabei eine Abnahme der Jodzahl u. Trockenzeit. Beim Zusatz von Pb-Mn- 
Resinat US  findet keine Triibung s ta tt. 2. Uber die gleichzeitige Verwendung von 
Kobalt- u. Bleitrockenstoffcn. Pb-Zusatz zu Co-Trockenstoffen crhóht die Trocken
zeit anfangs nur langsam, bis etwa gleiche Mengen beider Resinate vorhanden sind, 
dann stcigt sie rascher. (Farben-Ztg. 31. 2351—53. Taucha b. Leipzig.) B r a u n s .

Fritz Złnuner, Uber Lósungsmittel fiir Nitrocellulose. Nach einem allgemeincn 
tJberblick schildert Yf. die GroBfabrikation von Lósungsmm. fiir Nitrocellulose, wie 
Amyl- u. Butylacetat. (Farben-Ztg. 31. 2350—51. Berlin-Tempelhof.) B r a u n s .

Deha, Uber einige Neuheiten und Neuerungen in  der Lackindustrie. K rit. Betrach- 
tungen iiber die neuesten Bestrebungen in der Lackindustrie u. besonders iiber den 
Gebrauch von Cellulosenitratlacke. (Farben-Ztg. 31. 2347—48.) B r a u n s .

Hans Brendel, Esterharze und Lackfabrikatión. Angaben iiber die H erst. von 
Glyccrinester des Kolophoniums unter besonderer Beriicksiehtigung der P atent- 
literatur u. der dazu verwandten App. Auch andere Harze, wic Dammarharz, lassen 
sich auf gleiche Weise verestern. Diese Ester haben eine absol. Farbenbestandigkeit 
u. die Veresterung ist so weit durchfiihrbar, daB die Ester den Kopallacken in jeder 
Hinsicht gleichwertig sind. (Farbę u. Lack 1926. 297—98. 310.) B r a u n s .

Max Bottler, Neuerungen auf dem Gebiete der Lacke, Anstrich- und Trockenmitłel. 
Vf. gibt eine zusammenfassende tlbersicht iiber die Patente der letzten Jahre, die 
auf dem Gebiete der Lacke, Anstrich- u. Trockenmittel erteilt worden sind. (K unst
stoffe 16. 101—03. 127—28.) B r a u n s .

E. O. Rasser, Maltlacke und Maltlackierung. Vf. beschreibt die Methoden zur 
Erzielung von Mattlackierungen, namlich 1. durch Lacktrubungsm ittel, dio entweder 
laekloslich sind, wie erstarrende Fette, Wachs u. Paraffine oder lackunl., wie Kreide, 
lon, Speckstein usw., 2. durch Aufrauhung (Mattschliff) u. 3. durch M attatzung, d. h. 
Triibung der Lackschicht an der Oberflache durch Atzen m it Sauren wie Essigsaure 
oder mit Alkali. Yf. g ibt dann Vorschriften zur Herst. von bekannten Mattlacken, 
Mattanstrichfarben u. M attfarbenbindem ittel an. (Kunststoffe 16. 89—91. 111— 13. 
128—29.) B r a u n s .
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—, tlber Sikkatiw . Allgomoino t)borsicht iiber die Wirkungswcise, die Zus. u. 
den Gobrnouh von Siccativen, ihro W irksamkeit im Vergleich.zu einem Normalsiccativ 
u. ttbor dio Tlieorio des Trookenvorgangs. (Farbę u. Lack 1 9 2 6 . 345— 46. 358.) B r a u .

Erich Stock, Die Capillaraiialyse und dereń Anwendung bei der Prufung der Harze. 
Bei der AusfOhrung der Capillaraiialyse sind stets FlicBpapierstreifen der gleichen 
PapiOTBorto. (SCHLEICHER u . Sc h u l l , N r. 598) von 2 cm Breite u. 25 cm Lange zu 
Yorwondon. Dioso werdon in zylindr. GefiiBe von 5 cm Hóho u. 3 cm Durchmesser, 
dio 5 oom der zu untorsuohenden Flussigkcitsmenge enthalten bis zum Boden ein- 
gotauobt u. boi Harzen 24 Stdn. stehen golassen. Der Fouchtigkeitsgehalt der Luft 
u. dio Temp. des Raumos miissen dabei konstant bleiben. Zur Ausfiihrimg der Analyse 
wird l g dos zu untorsuchendcn Ilarzes in 10 ccm gewóhnlichcn Spiritus gelóst, ab- 
sity.on gelassen u. 5 oom der Lsg. in der besehriebenen Weise gepriift. Die cntstandenen 
Capillarbilder werdon boi auffallenden u. durchfallenden Licht m it dem von P latz 
angegobonon App. gepriift. Zum SchluB bcspricht Vf. die Entstchung der Capillar- 
bildor von gol Cis ten Harzon u. beschreibt eine groBere Anzahl von solchen an Hand 
boigofilgter Photographion. (Forben-Ztg. 3 1 . 1903—04. 1959— 60. 2133—34. 
21S7—90, 2240— 2212.) B r a u n s .

A. Nastjukow, Btstimmrmgsmethodih der Formolitzahl. Die nach der neueren 
Yorsehrift des Yf.s dnrgestellten Formolite geben an Bzl. oder PAe. einen betrachtlichen  
Teil der adsorbiorten Ole ab (vgl. S. 947). Dio wahre Formolitzahl wird nicht (wie 1. c.) 
durcli das Gewicht des rolion, rielmohr dureli das Gewicht des mit k. B zn. oder PAe. 
ersohOpfond gewnsehenen Formolits gegeben. —Die Yiscositat des absorbierten Ols 
ist geringer ais die des ursprunglicheu (Vcrs. m it Zylinderól). Es besteht aber wokl 
aus N aphtheaen, dio mit Formaldehyd nicht reagieren. Die Naphthene konnen also 
(entgegon Ma BCOSSON) nicht die Triiger der Zahigkeit sein. — Yon Zylinderolen hat 
das dio gr5Bero Yiscositat, wolches die gro Ber? Formolitzahl hat. (Neftjanoe Chozjajstwo
1 0 . 613— 15.) B ik e r m a n .

Cyrus F ie ld  W illard , San Diego, Califomien, Behandlur.g ton Harzen. Harz 
wird in eineiu BehSlter m it Glycerin. gelSstem K autschuk u. einem K atalysator so- 
liUigo erhitzt. bis das Harz geschmolzen ist u. der K autschuk u. das Glycerin sich m it 
dem Harz zu einem Harzgummiester yereinigt haben. Letzterer gibt einen sehr harten, 
jedoch elast. Lack. (A. P. 1 5S7 6 2 2  vom 21/5. 1924, ausg. S/6. 1926.) K a u s c h .

The Cu Śl er-H am m er M fg. Co., iibert. von: L inw ood T. R ichardson , Milwaukee, 
Wisconsdn. V. St. A., H(rstd!uitg ton harzartigen Keiideasaticn^prcduiten aus Furfurol 
utai Aceton. Man gibt zu einer wss. XaOH-Lsg. allmahlich ein Gemisch aus Furfurol 
u. Aceton u. sorgt durch SuEore Kuhlung. dafi die Temp. zwischen 60 u. 70° bleibt. 
H ienuif wint das JRnaitioit^prod. m it verd. H3PO, bis zur schwach sauren R k. Yersetzt, 
m it W . gewasehew u. durch E rhitzen auf 100—105® entwassert. Es bildet dann eine 
mit Krystallen durehsetzto dieke FI. Diese mischt man m it einem sauren Kondensations- 
uńttel. voriugs.wvise rober NaphthahnsułfoeSure u. gegebenfalls einem 3lkalifreien 
FuUauttel, wie mit S w a  ausgewaschenem Asbest, Sigemehl odsi BaumwolłOocken, 
u. e rh it;;  sie kurse Zeit ist Formen unter Druck au l ca. ISO®. Man eritalt harte, zahe 
M M , m it sehwsuser Oberflache. iA . P . 1 5 S 4  1 4 4  Yom 10 S. 1?25, ansg. 11/5.

S c h o t t l a n d e r .
PtCgKSS A .-G .. Yaduz. Liechtenstein. Jk n tn iiw ię  ec»s kjrzitriięer. Kcndaucticr.3-

1 1 -i atu* «.'to Aldchyditn, dad. gek.. daB m an den Aldehyd in gasiermigem
Zastaad i-.’. Y ejd iaaaag  rai: mdiffervaien Gssen auf die Phenole s a r  Einw. bringt. — 
P ic  glcichscitigłf Artwjuduag voa iadit& w ntea Gasen. v.-ie Ns oder C 04. Yerhindert 
ciao 2 u sta ra ł. Hiaw. der Aluehyde auf die Phenollsg. P e r  Yerlauf der R k. laBt sich 
besser s ^ e k  a a a  erhais acllerc u. fcichter 1. a o i n  hoheren Ausbeaten. 
Maa versecz: j .  sv mit wccig verd. HC1 u. leitet La das ersten? mit Hilfe eines
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CO„-Stromes bei ca, 50° etwa 5 Stdn. gasfórmigen CHICHO. — Lóst man das Phenol 
in verd. NaOH u. leitet unter sonst gleichen Bedingungen m it Hilfe eines N2-Stromes 
gasfórmigen GH20  ein, so entsteht in fast quantitativer Ausbeute das entsprechende 
harzartige Kondensalionsprod. (D. R. P. 426 866 KI. 12q vom 20/1. 1923, ausg. 
19/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

KunstłiarzJabrik Regal & Co., Jan Novak und Jaromir Kostal, Brtinn, Her- 
siettung von harzartigen Kondensalionsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd un ter 
Anwendung eines Katalysators, dad. gek., daB man ais K atalysatoren entweder 0 3 
in freiem Zustande oder im Entstehungszustande oder auch Ozonide oder Gemische 
der letzteren m it ihren Mutterstoffen u. Zersetzungsprodd. verwendet. — Bei Ver- 
wendung von geringen Mengen des K atalysators entstehen Prodd. vom Novolaktyp, 
also schm. u. schmelzbar bleibende, in den bekannten organ. Lósungsmm. u. Alkali- 
liydroxyden 1., in NH3 weniger 1., in Alkalicarbonaten unl. Harze. Bei Anwendung 
gróBerer Mengen des K atalysators oder bei dessen langerer Einw. erhalt man Harze 
vom iJesofcharakter u. bei langerem Erhitzen unter entsprcchender Temperatur- 
steigerung kónnen in einem Gange unl. u. unschmelzbare Harze m it den bekannten 
ife.9i7cigenschaften gewonnen werden. Gegeniiber don m it Sauren oder Basen ge- 
wonnenen Harzen zeichnen sich die darzustellenden durch gróBere Lichtbestandigkeit 
u. hóheren F. aus. AuBerdem besitzen sie den Vorteil, daB die Umwandlung des Resols 
in das Resit viel langere Zeit erfordcrt, so daB die bei der weiteren Kondensation ent- 
stehenden Gase u. Dampfe genugend Zeit zum Entweichen haben u. nach dem E rharten  
der Prodd. keine Dampfe in ihnen eingeschlossen sind. Man leitet z. B. in ein Gemisch 
von Kresol u. 40°/0ig. 01i20  bei Siedehitze verd. 0 3 ein. Nach kurzer Zeit scheidet 
sich ein Kondensalionsprod. von den Eigenschaften eines Novolaks aus. Bei langerem 
Einleiten des 0 3 bei Siedehitze geht der Novolak in Resol iiber, das in iiblicher Weise 
in Resit umgewandelt werden kann. — Ein Gemisch von Kresol, GILfi u. Sandarac- 
ozonid scheidet bei Tempp. unterhalb dem Kp. des Gemischcs ein bei langerem Erhitzen 
in ein Resol iibergehendes Kondensalionsprod. aus. E rh itzt man das Gemisch von 
vornherein auf Siedetemp., so scheidet sich das Resol sofort aus. —  Ebenso gibt ein 
Gemisch von Phenol, GH20  u. ozonisiertem Pinen  nach kurzem Sieden ein norolak- 
artiges, bei langerem Erhitzen in Resol iibergehendes Kondensalionsprod. (D. R. P.
429 043 KI. 12q vom 8/2. 1924, ausg. 20/5. 1926. Tschechoslowak. Prior. 12/1. 1924. 
Oe. P. 100 205 Tom 4/2. 1924, ausg. 25/6. 1925. Tschechoslowak. Prior. 12/1.
1924.) S c h o t t l a n d e r .

Products Protection Corporation, New York, iibert. von: Franklin S. Smith, 
Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung plastischer Massen aus harzartigen 
Phenol-Formaldehydkondensalionsprodukten. Die gepulverten 1. Kondensationsprodd. 
(Resole), werden zunachst iiber CaCl2 in einem geschlossenen Raum so lange bei einer 
Temp. nahe 80° gehalten, bis sie vollstandig trocken sind u. alsdann sofort in die Formen 
gefiillt. Diese werden zunachst auf 100° erhitzt u. dann zwischen den erhitzten P latten  
einer Presse etwas oberhalb 130° unter Druck erhitzt. Nach beendeter ifesiibildung 
werden die h. Formen geóffnet, die noch h. Formstiicke entfernt u. langsam in einem 
besonderen Raum erkalten gelassen. — Das Verf. ermóglicht die H erst. gróBerer ge- 
formter Gegenstande frei von Blasen u. anderen Mangeln. (A. P. 1 586 850 vom 15/9. 
1920, ausg. 1/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Kunstharzfabrik Regal & Co., iibert. von: Rudolf Singer, Briinn, Tschecho- 
slowakei, Herstellung von harzartigen Kondensalionsprodukten aus Phenolen und Form
aldehyd, gek. durch die Verwendung von Chloraminoaldehydcn oder dereń D eriw . 
ais Kondensationsmittcl. — Z. B. wird Dichloraminoacetaldehyd in 40°/oig. GH20-Jjsg. 
gel., Phenol dazugesetzt u. das Gemisch einige Zeit unter RiickfluB gekocht. Die sturm . 
einsetzende Rk. ist bald beendet. H ierau tw ird  das W. im Vakuum abdest. An Stelle 
des Dichloraminoacetaldehyds kann man auch den Monochloraminoacetaldehyd yer-
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wonden. Dio wasserliellen Harze lassen sieli in iibliclier Weise in Itesite iiberfuhren. 
(A. P. 1 590 961 to m  17/6. 1925, ausg. 29/6. 1926. D. Prior. 19/5. 1925.) S c h o t t .

Charles M. Piper, Altoona, Pennsylvan., und Wilbur P. Gettinan, Altoona, 
Miltel zum Entfernen von Laclcen, bestehend aus einem Gemisch von konz. Alkalilauge, 
Na2C 03, hydratisiortem M gS04, Getroidestśirko u. CaC2. (A. P. 1589 219 vom 7/11. 
1923, ausg. 15/6. 1926.) K a u s c h .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brtining, Hóchst a. M., Lcicke. Pigment- 
farben oder Laekfarbstoffe werden in trockenem Zustande innig m it einem Harz oder 
einer Fettsaure yermischt u. dann auf mcehan. Wege in pflanzlichen, tier. oder minerał, 
ó len  oder anderen Weichmaehungsmitteln verteilt; die so erhaltcne jNIischung wird 
dann in einem Celluloscester oder -atherlack gelóst; man vermiseht z. B. 120 Teile 
eines Pigmentfarbstoffes m it 120 Teilen Kolophoniuni, 90 Teilen Ricinusól u. 210 Teilen 
Leinól, die so erhaltcne Pasto wird in einem Celluloseesterlack gelóst; die erhaltenen 
Lacke dienen zum Farben u. Bedrucken von Papier, Gewebe, Leder, das Leder laBt 
sich in der ublichen Weise glanzend maclien. (E. P. 246 447 vom 15/12. 1925, Auszug 
veróff. 24/3. 1926, Prior. 22/1. 19?5. Zus. zu E. P. 240852; C. 1926. I. 1891.) F e.

Tóleries de Grenoble, Frankreich, Lack, der gleichmaBig Essenzen, Sauren, 
Alkohol, Wein u. selbst J  gegeniiber bestandig ist u. bei StoB nicht abblattert. Er 
besteht. aus Terpentinól, Citharge, gekochtem Leinól, Schwefelpulrcr o. dgl. u. Farb- 
stoff. (F. P. 605 876 vom 7/2. 1925, ausg. 3/6. 1926.) K a u s c h .

Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt G. m. b. H., Godesberg a. Rh., 
Putzmittel. Reinigungs- u. Poliermittel fiir verschmutzte Lackier- u. ahnliche Fliichen, 
dad. gek., daB die Destillationsprodd. aus Harzen, Kopalen u. Bernstein fur sich oder 
in  Vermischung untereinander, eventuell unter Zusatz von einulgierend wirkenden 
Stoffen, wie Seifen usw. angewandt werden. (D. P. P. 430 834 KI. 22 g vom 25/7. 
1925, ausg. 23/6. 1926.) K a u s c h .

X1U. Atherische Ole; Riechstoffe.
R. M. Gattefossś, Extraliion der in  den destilUerten Bliiłenwassern enthalłenen 

atherischen Olen. Die bei der Dest. von Pflanzen im W. Yerbloibenden ather. Ole konnen 
m it dem „Doppelpelikan", einem Dest.-App. von V ia l , gewonnen werden. E in Teil 
der fliiehtigen Bestandtcile ist im W. in Form von Suspension enthalten u. kann durch 
eine Zentrifuge von L a y a l  gewonnen werden. (La Parfumerie modeme 19. 118 
bis 19.) J u n g .

R. M. Gattefossś, Theorie der Destillation. Vf. behandelt die theoret. Grund- 
lagen der Wasserdampf-Dest, (La Parfumerie modeme 19. 136— 39.) J u n g .

H. A. Braun. Studien in  der Gatlung Meniha. X I. Das Ol von Mentlia canadensis L.
450 Pfund im August zu Crandon, Wisconsin, gesammeltes frisches K rau t lieferten 
170 Pfund Trockenmateria 1 u. daraus 936 g =  1,16%  ather. Ol von griinlich gelber 
F arbę u. durchdringendem Pfefferminzgeruch. dąj =  0,8974, <xd-  ̂ (100 mm Rolir) =  
—}-320 24', EZ. 22,7S, Ester (ber. ais G10H 19OCOCH3) 8,06%, EZ. nach der Acetylierung 
32,0, Totalalkohol 15,69%, freier Alkohol 7,9%, Pulegon (mit Na2S 03) 20,0%, Pulegon 
(m it N aH S03) 1S,0%, Phenole 0. E in Teil des Ols wurde mit K 2C 03-Lsg. geschuttelt 
u. dest. K p. bis etwa 190°. Durch Acetylierung wurden in der Fraktion Kp. 100 
bis 140° 25,27% Gesamtalkohol (ber. ais C10H1BOH), durch Yerseifung 17,37% Ester 
(ber. ais CJ0HJ9OCOCH3), mitliin 6,79%  freier Alkohol gefunden. Die Dest. vou 
545 g des ursprunglichen Ols gab folgende Fraktionen: I . Bis 100° 13.5 ccm d25=
0.S710, a D2s =  —3,25°; II . "lOO— 140° 22,0 ccm, da  =  0,S852, a D23 =  + 6 ,350
I I I .  140— 175° 36 ccm d25=  0,8887, aDSi =  + ’'.5 0; l 75— 200° 243 ccm. da =
0,8592, a D25 =  +21,22°; V. 200—212° 231 ccm, dOJ =  0,9050, ao-a =  +31,95°. 
F raktion I  u. IV gaben lceine, I I  wenig, I I I  zwei Semicarbazone F. 180° u. F. 137°. 
bei denen es sich vielleicht um D eriw . des (F. 142°) u. der akt.
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Modifikation (F. 170—171°), oder des M ethyl-l-cydohexanons (F. 180°) liandeln 
kónnte. (Journ. Amer. Pharm . Assoo. 15. 337—38. Fritzsche Brothers Fellow.) R o j .

Aurelio de Pasąuale, Uber terpenfreie atherische Ole. Allgemeine Betrachtungen. 
(Riv. I t .  delle cssenze e profumi 7- 139—41. 1925.) H e s s e .

Peppino Liotta, Das Ol aus Bigarade-Petitgrain. Das aus B lattern und Zweigen 
von Cłtrus bigarade Risso in schleehter Ausbeute erhaltene Ol zeigte folgende Kon- 
stan ten : a 20. =  —6; 1. in A. 1: 2; enthiilt 61%  Ester. (Riv. I t .  delle essenze e profumi 7. 
141. 1925.) H e s s e .

Roland E. Kremers, Studien uber die Genus Mentha. Untersuchung eines Oles
ton Mentha piperita L. gewonnen im  Jahre 1922. Das m it W asserdampfdest. erhaltene 
Ol hatto folgende Kennzahlen: (Die erste Zahl bezieht sich auf durch Cohobation er- 
haltenes, die zweite auf das ursprungliche Ol): SZ. 1,5 u. 1,5; EZ. 28 u. 23; EZ. nach 
Acetylicrung 170 u. 156; 9,9 u. 7 ,7%  E ster; 54,2 u. 49,5%  Menthol; gebundenes 
Menthol 7,9 u. 6,6%- In  dem cohobierten Ol wurden gefunden: ein Menthylphenyl- 
urethan; ein Keton (D.25 etwa 0,935, n25 =  1,4915), welchcs ein bei 214—215° erweichen- 
des u. sich bei 226—228° zersetzendes Semicarbazon bildet; Menthol, Menthon u. 
d-Piperiton; OH-Verbb., Pulegon u. Methyl-l-cyclohexanon-3 konnten nicht naeh- 
gewiesen werden. — In  dem urspriinglichen Ol wurden Cineol, l-Menthol u. l-Menthon, 
d-Piperiton u. ein dem Pulegon ahnliches Menthenon gofanden. Es scheint, daB auBer- 
dem noch andere Alkohole yorhanden sind. (Perfumery Essent. Oil Record 16. 409—11.
1925.) H e s s e .

Max Folsch, Die Pfeffenninzblindustrie. H auptproduzenten Japan  und Nord-
amerika, dereń Fabrikationsmethoden nach G il d e m e is t e r s  Handbuch geschildert 
werden. Tabellen iiber die Zus. der wichtigsten Ole, ihrer Yerfalschungen und des 
Nachweises dieser. (Die Riechstoffindustrie 1926. 6—7. 17— 18. 26—29.) H e l l e r .

Konrad Bournot, Ech te und kunstliche Blutengeruche. Gedrangte tlbersicht uber 
die wichtigsten Typen, ihre Gewinnung u. geruchlichen Eigenschaften. (Riechstoff- 
industrie 1926. 62—64. 74—76.) H e l l e r .

Alfred Wagner, Die Grofifabrikation von Heliotropin. Geschichte, Beschreibung 
der Rohstoffe u. der techn. Darst. von Isosafrol u. Piperonal, nebst Literaturhinweisen 
u. Abbildungen der benótigten A pparatur. (Riechstoffindustrie 1926. 40—42. 51—53. 
65—66. Pesterzsebet.) H e l l e r .

Merz & Co., Frankfurt a. M., Verbesserung bezw. Verstarkung des Geruches von 
Parfiimen. 1. dad. gek., daB man die in Frage kommenden Parfiime oder Bliitenóle 
mit Stoffen in Beriihrung bringt, die durch Behandlung geeigneter Ausgangsmaterialien 
mit H-CHO hergestellt werden. — 2. dad. gek., daB man die Parfiime in Flaschen aus 
diesen Stoffen aufbewahrt. —  3. dad. gek., daB m an fiir die H erst. der Aufbewahrungs- 
gefaBe Kondensationsprodd. aus H-COH u. Phenol verwendet. — 4. dad. gek., daB 
man die Stoffe benutzt, die durch Einw. yon H-COH auf Casein u. ahnliche eiweiB- 
Łaltige Stoffe entstehen. (D. R. P. 428 951 KI. 23a vom 24/5. 1924, ausg. 17/5.
1926.) Oe l k e r .

Seth Bliss Hunt, Mount Kisco, New York, iibert. von: Carleton Ellis, Mont-
clair, New Jersey, V. St. A., Reiner, zur dtiflerlichen therapeutischen Amcendung und 
ols Duftstofftrdger geeigneter Isopropylalkohol. In  bekannter Weise aus Propylen er- 
haltlicher rober Isopropylalkohol wird m it 5— 10%  NaOH yersetzt u. zum Sieden er- 
warmt, alsdann m it NaCl gesatt. u. stehen gelassen; hierbei scheiden sich Oltrópfchen ab, 
dereń Hauptmenge abgezogen werden kann. Der Rest wird aus dem Isopropylalkohol 
mittels Filtration durch Sagemehl, Holzkohle oder Kieselgur, die zweckmaBig mit 
reinetn Vaselinol getrankt werden, entfernt, oder man yersetzt den Alkohol m it Spuren 
Yon H20 2 u. schiittelt ihn m it geringen Mengen eines auf Asbest oder Kieselgur nieder- 
gesohlagenen Pt- oder Pd-K atalysators. Der Isopropylalkohol wird dann konz. u.

VIII. 2. 79
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wicderholt rektifizioit u. ist so froi von empyreumat. Olen u. anderen Verunreinigungen. 
In  dieser Form eignet er sich ais E rsatz fiir A. zur Extraktion von therapout. wirk- 
samen Stoffen, zu Einreibungen in  die H aut, ais Duftstofftrager u. fiir Haarpflege- 
mittel. (A. P. 1582 912 vom 22/5. 1919, ausg. 4/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
H. Serger und H. Kirchhof, Axts dem Jahresbericht der Versuclisstation fiir  die 

Konservenindustrie 1924. Bericht iiber wenig giinstige Konservierungsverss. von Obst 
mil S 0 2; S 02-Gehalt darin: Spuren bis 0,15%  S 0 2. Ein Tomatenmarlc hatte  alles 
Z inn  der Doscninnenwandung gel. Der Inhalt enthielt 0,460—-0,688 g Sn/kg. (Kon- 
serven-Ind. 13. 290—91.) G r o s z f e l d .

A. Bakke, Oewerbliche Anicendung der neuzeiłlichen Ernahrutigstheorien. Aus- 
fiihrungen iiber Vitamingehalt u. Nalirwerteinheiten der Nestl&prodd., nanilich ge- 
zuekerter, kondensierter Milch, milehhaltigen Nahrmchles (farine lactee) u. Nestogine. 
(Le Lait 6. 549—64. Vevey [Sehweiz], Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk Co.) Gd.

—, Mehl. Bericht iiber dio Unters. von Graham- u. Ganzmehlen. Es ergaben 
sich folgende Grcnzzahlen: G r a h a m m e h l e :  W. 9,23—12,20%, Asehe 1,44 bis 
2,69%, N 1,71—2,50% =  9,75— 14,25% Protein, F e tt 1,88—3,45%, N-freie Estrakt- 
stoffe 67,22—72,85%, Rohfaser 1,03—2,66%. Verhaltnis P ro te in : Asche 3,6— 9,9. — 
G a n z m e h l e :  W. 9,95—12,49%, Asche 0,81— 1,72%, N  1 ,88—2,30%  =  10,72 
bis 13,11% Protein, F e tt  1,78—2,50%, N-freie Extraktstoffe 69,46— 74,86, Roh
faser 0,28—2,14%. Verhaltnis P ro te in : Asche 6,3— 14,8. (Rep. Conn. Agric. Exp. 
Stat. 48. 442—45. Sep.) G r im m e .

Erich Schneider, Wird durcli eine Behandlung der Melde die Backerdennatitis 
begiinstigt ? Es gelang, auch unter fiir das Auftreten der K rankheit besonders giinstig 
erseheinenden Bcdingungen, nicht, an Meerschweinchen experimentell die Backer- 
lcratze zu erzeugen. Mit den Mehl\Terbesserungsmitteln Elco I I  u. P orit behandelte 
Mehle sowio unbehandelte Mohle yerhielten sich prakt. gleich. (Ztschr. f . ges. Miililen- 
wesen 3. 35—37. F rankfurt a. M., Heiliggeisthospital.) Gr o s z f e l d .

L. A. Rumsey, Kdsebrot, ein neuartiges Brot. E in unter Zusatz von 20% ge- 
trocknetem Kase vom American Institu te  of Baking geschaffenes u. in GroBbackereien 
hergestolltes Gebiick erwies sich ais auBerordentlich schmackhaft, nahrhaft u. bei 
den Verbrauchern beliebt. (Baking Technology 5. 178—80.) Gr o s z f e l d .

Willy Weitzel, Die Tomate, unsere beste und billigste Vilaminquelle. Die Tomate 
enthalt die Vitamine A, B u. C in reichlicher Menge, besonders bei Reifung am Stock. 
Der Gehalt an Vitamin A geht m it dem Farbstoffgehalt parallel. Die vorhandene 
Oxalsauremenge, 0,08 g/kg, ist unschadlich. Dic unverdaulich bleibenden Kerne 
enthalten das Solaiun. (Konserven-Ind. 13. 287—S8.) Gr o s z f e l d .

J. C. Bellv Eldrung peklinhaltigcr Fruchlsdfte. Yf. g ibt verschiedene prakt. Hin- 
weise fiu- dio Behandlung von Fruchtsaften u. empfiehlt besonders die Verwendung 
einer Zentrifuge sowie von Celite- oder Cdpraparaten beim Filtrieren. Dies sind unl. 
porose, neutrale Si-haltige Jlineralerzeugnisse, die schleimige u. andere filtcrver- 
stopfende Stoffe zuruekhalteu. Die Rahmen der Filtcrpressen sollen aus Holz u. frei 
von jedem Metali sein. Das Eindicken ist im Yakuum vorzimehmen, da sonst die 
W irksamkeit der Pektinstoffe tcilweise zerstórt wird. (Fruit Products Journ. and 
Amer. Yinegar Ind. 5. No. 9. 15— 16. Oregon, Agric. Coli., H orticult. Prod. Sect.) Ha.

Lee H. Clark, Erfolge durch Anicendung der Zentrifuge. Vf. beschreibt verscliiedene 
Arbeitsweisen zur Kłdrung t on Fruchtsaften unter Erhaltim g ihres Wolilgeschmackes. 
E r befiirwortet vor allem die Anwendung einer im Original abgebildeten einfachen 
Zentrifuge, vorherigen Zusatz von Kieselgur u. Yerwendung von Monelmetall fiir alle 
BeliaJter u. Teile, m it denen die Safte in  Beruhrung kommen. Bei den Citrusfriichten 
darf vor dem Zentrifugieren das Fruchtfleisch nicht Yollstandig entfernt werden, da
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in  ihm die Geruchs- u. Geschmacksstoffe adsorbiert zu sein scheinen. (Fruit Products 
Journ. and Amer. Vinegar Ind . 5 No. 9. 17. The Sharples Speeialty Comp.) H a h n .

—, Geumrze. Muskatniisse sollen mindestens 25% nicht fliichtigen A therextrakt, 
hochstens 10°/o Rohfaser, 5%  Gesamtasche u. 0,5%  in HCl unl. Asche enthalten. — 
Getrocknete Salbeiblatter sollen mindestens 1%! fliichtigen A therextrakt, hochstens 
25% Rohfaser, 10%  Gesamtasche u. 1%  in HCl unl. Asche enthalten. (Rep. Conn. 
Agric. Exp. S tat. 48. 454—55. Sep.) Gr im m e .

—, Tee. Bericht iiber Unters. yon ungemischten u. gemischten Tees, -welche 
folgende Ergebnisse zeitigten:
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8,09 5,53 0,01 3,74 9,72 1,19 41,30 2,96 2,86 7,88

(scliwarz) . 8,18 5,60 .0,28 3,56 9,78 1,28 38,60 2,49 2,38 5,17
Rein Ceylon . 8,06 5,27 0,13 4,16 9,05 1,71 40,10 3,23 3,09 9.28
Rein Indien . 8,24 5,83 0,19 4,02 10,08 1,51 39,20 3,44 3,33 7,97
Mischtees . . 7,48 4,97 0,03 3,66 4,08 1,36 38,00 2,83 2,74 7,44

—8,66 —5,78 —0,54 —4,17 —11,16 —2,70 —41,10 —3,49 —3,31 —11,38
(Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 48. 456—59. Sep.) G r im m e .

G. Koestler, W. Lehmann, W. Lortscher und E. Elser, U ber Milchbildung m it 
besonderer Berilcksichtigung einiger lypischer Sekretionsanomalien und dereń Bedeulung 
Jur die praklische Milchverwerlung. Theorien iiber B. der Milch im Organismus u, 
Euter, Nahrstofftheorie, Reizstofftheorie. Die akt. Tatigkeit der Milclizellen ergibt 
sich aus der yon B lut u. Lymphe abweichenden chem. Zus. der Milch. Die Lymphe 
wird besonders bei Funktionsstorungen der Milchdriise (Milclizellen) beansprucht, 
wobei die Zus. der Milch sich der Zus. des Blutserums u. der Lymphe nahert. Er- 
gebnis: salzige, eitrige oder blutige Milch. Die Milchergiebigkeit der einzdnen Euter- 
mertd geht parallel zur Grófie der sezernierenden Flacho, die Milchbcschaffenheit 
ist bei allen Vierteln eines gesunden Euters gleieh. In  funktionstiichtigen E utern  
ist der grofiere Teil des Gemelkes vor dem Melkakte vorgebildet; es ist aber auch 
mit Neubildung wahrend des Melkens zu rechnen. Wenn aus Eutervierteln einige 
Zeit nach dem ubliehen Melken ein R est salziger Milch herausgezogen werden kann, 
liandelt es sich um solche, die infolge unbedeutender Belegung m it Euterbakterien 
gegen Ende des Gemelkes salzige Milch abscheiden. Das Kolostrum ist ais Abkómmling 
des vor der Geburt fiir die F rucht bestimm ten Nahrstromes anzusehen, daher ab- 
wcichende Zus. von der Milch. Im  Verlaufe der Laktationsperiode sinkt der Milch- 
zuckergehalt gewoknlich leicht ab, wahrend der Proteingehalt ansteigt. Stórungen 
der gleichmafiigen Milchabsonderung werden hauptsiichlich durch Euterbakterien 
verursacht. Noch so unscheinbaro Ansiedlungen derselbon bedingen fortwahrende 
Schwankungen im Gehalto der Milch (stete Gefahr fiir die Kiiserei!). U nter n. Ver- 
Łaltnissen yerlauft das Altmilchendwerden der Kiihe ohne Anzeichen des Salzigwerdens. 
•Ang&ben iiber Entzundungsverlauf u. dessen Erkennung. Selbst wesentliche Ent- 
zundungserscheinungen eines Viertels iiben auf die Sekretbeschaffenheit der iibrigen 
Vicrtel keinen chem. feststellbaren EinfluB aus. Die Zus. der salzigen Milch is t von 
der der n. wesentlieh yerschieden: H eryortreten yon NaCl, Leukocyten, Sinken des 
Lactosegehaltes, S truktur der Labgallerte, Trubung der Molkę. Von salziger Milch 
ist gerinnungstrage zu unterscheiden, ebenfalls haufige Ursache yon Betriebsstórungen 
»  Kusereien. Solche Milch braucht viel Lab u. liefert eine weiehe Labgallerte u. 
weiBlieh trube Molkę. Grobchem. Zus. solcher Milch ist n. Uber Bildungsursachen

79*
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ist Bostimmtes niclit bekannt, vielleiclit Vererbungserscheinung. Der Fehler wird 
boi Ggw. salzigor Milch nocli vorsohlimmort. Bekiimpfung nur durch Ausscheidung 
solcher iSIiloli aus dom Kascreibetriobe, Erkennung an der Labkoagulationsprobe. 
F ur Honstigo Zwecko ist solcho Milek imbedenklich. (Landw. Jalirb. d. Scliweiz 
40 . 287—440.) Gr o s z f e l d .

—, MUch und Milchprodulcte. Von 473 Proben M a r k t m i l c h  waren 49°/0 un- 
vorfiilsoht, 5,6%  waren gowassert, 4,9%  entrahm t, 15°/0 onthielten zu wenig Trocken
substanz u. fettfreie Trockensubstanz, 1,9% zu wenig Trockensubstanz u. Fett, 
23,7% 7M wenig Trockensubstanz, F e tt u. fettfreie Trockensubstanz. — Ko n -  
d e n s i e r t o  Mi l oh  u. ges  ii 13 to k o n d e n s i e r t e  M ilcli. Kondensiorte Milch soli 
mindestens 7,8%  F e tt u. 25,5% Trockensubstanz enthalten. Beide zusammen sollen 
mindestens 33,7 %  ausmachen. Ges ii 13 te kondensierte Milch soli mindestens 8% 
Fott u. 28%  Trockensubstanz ergeben. — B u t t e r m i l c h .  Die Garung darf nicht 
zu woit gegangen soin, so dafl Alkohol hóehstens in Spuren yorhanden ist. — 
M ons o h e n m i l o h .  Dio Unterss. ergaben folgende Grenzwerte: Trockensubstanz
11,86—17,00%, Protein (N X 6,38) 1,00—1,87%, F e tt 2,7—9,0%, Milchzucker 6,30 
bis 7,52%, Ascho 0,11—0,31%. (Rop. Conn. Agric. Exp. Stat. 48 . 449—54. Sep.) Gr.

E. C. van Leersum, Elckirische Pasteurisation von Milch. Es wurde gefunden, 
daB durch dio elektr. Pasteurisation m it Cu-Eloktroden bei 2000—3000 V das Vit- 
amin G woitgohend zorstort wird, nioht aber mit Kohleelektroden, ohne daB durch 
letztero dio bakterieido Wrkg. beeintriichtigt wurde. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 
70. I I . 234—45. Amsterdam.) G r o s z f e l d .

Toiehert, Uber die Oberfldchenspannung der Milch. Zusammenfassende Besprechung 
ihrer Mossung u. ihres Verli. bei Anderungcn der Temp. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 
5 5 . 81—82.) R u h l e .

K. J. Holtappel, Wasserbestimmung in  Nahrungsmitieln. Die Wasserbest. in Mais 
liofert in don Tropcn nach jodem auf Trocknung in  der Luft beruhenden Verf., selbst 
boi 120°, unrichtige Ergcbnisse. Ais best-e Methode wurde die Dest. m it Xylol erkannt, 
wobei in geeignoton Goriiten auch dio Storung durch Triibung des Destillates ver- 
mledon wird. Bei dcm App. nach A t j f h a u s e r  (Ztschr. f. angew. Ch. 36 . 197; 
C.  1 9 2 3 . II . 1137) ist dio Ablesung ungenau, was aber durch Verarbeiten yon mehr 
Substanz u. Anbringung einer kugelformigen Erweiterung unter der Skala (Abb. 
in (lor Quolio) loicht zu yorbessern ist. Bei der XyloIdest. ist die Entwasserung noch 
stitrker ais bei Trocknung im Vakuum (P20 5, 100°). E in groBer Vort«il der direkten 
Wasserbest. liegt darin, daB man dio Zers. der Zuckerarten ais Funktion der Zeit ver- 
folgen kann. (Pharm. Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 3 . 247— 61. Soerabaja.) Gr.

P. M. Hoyerdalil, Bydgó b. Oslo, Konsetricren von Milch, Fruchtsaften u. dgl. 
Man bohandelt dio Fil. zunuelist im Vakuum, um  aus ihnen die gelóste Luft zu ent- 
fernen u. zorstiiubt sio alsdann in einem indifferenten Gas oder Gasgemisch (C02 u. N), 
vorzugswoiso untor einem Druck von 2 a tt. Danaeh erhitzt man die Fil. auf etwa 
611° u. bowahrt sio in stenlisierten Behaltem  auf. (E. P. 2 3 6  2 4 ?  vom 1/2. 1924, ausg. 
00/7. 1925.) ' O e l k e r .

Louis Anton Freiherr von Horst, Coburg, Herstellung eines E affeersa lzm ittd s
i i  i i . i Getreide, dad. gek., daB man das Getreide in eine wss. Lsg. des nach dem P at. 395502 
imoh lOut forming von Ol u. Harzen aus dem Hopfen gewonnenen Hopfenextraktes 
eiuwoleht, worauf das Getreide in bekaimtor Weise getrocluiet u. gerostet wird. (D. R- P  
4 3 0 1 3 0  KI. 53d vom 80/12. 1921, ausg. 12/6. 1926. Zus. zu D .R .P . 395502: C. 1924.
II, 1290.) O e lk e r .

Adolph Woolnor, jr., Peoria, V. St. A., Diinge- und Futtenni/iel. Ruckstande 
von der 1 loret, von Hutylalkohol werden, gegebenenfalls nach Konz., m it Melasse 
KomlBoht, die Misehung sterilisiert, durch Malz oder D iastase yerzuckert, yergoren u.
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entstandener A. abdest. Der Riickstand wird gefiltert, das F iltra t im Yakuum ein- 
gedampft u. m it dem Filterkuclien vereinigt. (A. P. 1 587101 vom 26/12. 1924, 
ausg. 1/6. 1926.) K u h l i n g .

XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

P. Karrer und W. Wehrli, Amidierung der Baumwolle. Nach einem t)berblick 
uber die bisherigen Verss. zur D arst. von am idierter Baumwolle beschreiben Vff. die 
Darst. von sogenanntem Amingarn aus toluolsulfurierter Baumwolle durch Einw. 
von NH3. Dieses Amingarn wird von Saurefarbstoffen schnell u. tief gefarbt. Die 
Seifeneclitheit dieser Fiirbungen ist gut. Auch andere Aminę wie Methyl-, Dimelhyl-, 
Athyl- u. Benzylamin sind zur Amidierung geeignet, wahrend arom at. Aminę dem 
damit behandelten Im m ungarn nur eine geringe A nfarbbarkeit fiir Patentblau, Tetr- 
azin u. ahnliche Farbstoffe geben. Tertiare Aminę wie Trimethylamin u. P yridin  
erzeugen ein Amingarn, das bis zu 0,8%  N  enthalt u. sehr gute Anfarbbarkeit besitzt. 
Auch andere m it arom at. Sulfosauren veresterte Cellulosederiw. sind der Amidierung 
zuganglich, im Gegensatz zu Acetyl- Benzoyl- u. Nitrocellulose. Zum SchluB be- 
sprechen Vff. noch den Farbevorgang u. erklaren die Anfarbung des Amingarns durch 
Saurefarbstoffe m it Salzbildung. (Helv. chim. Acta 9. 591—97. Ziirich Univ.) B r.

Hans Wrede, Bleichapparate und Bleichen von Zellstoff bei lwher Stofflconzenlration. 
Beschreibung verschiedener Systeme von Bleichapp. die das Bleichen von Zellstoff 
bei hoher Stoffkonz. erlauben. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- und Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 421—27. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

J. M. Arnot, Das Trockenproblem. Nach Schilderung der bisherigen Methoden 
beschreibt Vf. ein neues Verf. zur Entfernung des Kondenswassers aus den Trocken- 
zylindern. (Paper Trade Journ. 82. 55—58.) B r a u n s .

Max Speter, Noch eine Mitteilung iiber „Die Idio-Elektrisierbarkeit des Papiers.“ 
(Vgl. Papierfabr. 24. 119; C. 1926. I. 2856.) In  Fortsetzung seiner Unters. iiber die- 
Idio-Elektrisierung des Papiers findet Vf. daB der schwarze Appreturfarbstoff des 
schwarzen Glanzpapiers leitend is t u. daB Asbestpapier n icht idio-elektrisierbar ist. 
(Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 431—32.) B r .

Erich Richter, Die Faserlange von Sulfitzellsloffen. Vf. miBt die Durchschnitts- 
lange unzerrissener Fasern von Sulfitzellstoffen unter dem Mkr. u. findet daB bei An- 
wendung von Schiittelsieben wie in den amerikan. Fabriken die Fasern kiirzer sind 
ais beim Gebrauck von Zentrifugalsichtern. Die Faserlange ist auch abhangig von 
dem Druck, bei welchem der Kocherinhalt abgeblasen wird u. von der A rt der Kochung, 
dagegen anscheinend n icht vom Ligningehalt. (Wchbl. f. Papierfabr. 57- 798—99.) B.

F. M. Rowe, Das Blindwerden von m it unloslichen Azofarben gefarbter Viscose« 
Die Ursache des Blindwerdens von Viscose, die m it unl. Azofarbstoffen gefarbt ist, 
ist darauf zuruckzufiihren daB diese Farbstoffe keine Lsg. m it der Yiscose bilden, 
sondern sich in der an sich ungefarbten Faser krystallin. abscheiden u. ihren Glanz 
verdecken. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 207— 08.) B r a u n s .

Wauer, Die Kunstseideinduslrie nach dem Viscoseverfahren und die dabei auf- 
Irełenden TJnfall- und Gesundheitsgefahren. Nach einer kurzeń Schilderung der bei der 
Yiskoseseidenherst. Yerwendeten Stoffe u. der Herstellungsweise der Viscoseseide kom m t 
Vf. auf die Brandgefahr der CS2-Dampfe u. die physiolog. W rkg. der letzteren zu 
sprechen. Besonders das Zentralnervensystem wird geschiidigt. W eitere Gcsundheits- 
feefahren sind Augenerkrankungen, die entweder durch den entstehenden S2H  oder 
durch Nebel von H 2S 04, die aus dem Fallbad stammen, hervorgerufcn werden. 
(Melliands Testilber. 7. 113. 498— 90. 650.) B r a u n s .
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Walter Bruckhaus, Betrachtungen iiber Kunstseide. (Ósterr. Chem.-Ztg. 29. 
114— IG. — C. 1926. II . 133.) J u n g .

—, Neuere Losungsmittel. Von Lósungsmm. fiir Nitro- u. Acefcylcellulose wie 
Aceton, Mctliylacetat, E13, Dissohan u. Pyranton werden Eigenschaften beschrieben. 
(Farbę u. Lack 1926. 318.) B r a u n s .

S. G. Barker, Eine gratimelrische Methode zur TJnłersuchung der Versćhiederiheit 
und Oleichheit von Garn. Vf. besclireibt eine Methode zur Best. von lokalen Unregel- 
miiBigkeitcn von Garnen u. Geweben wie sie durch ungleichmaBige Starko des Fadens 
liervorgcrufen werden. Diese besteht darin, daB kurze Stiicke auf einer Spezialwage 
gowogen werden. Eine Tabello zeigt das mittlere Gewicht der angewandten Garnliinge 
u. dio Abweichungen von oben nach unten. (Journ. Textile Inst. 17. T 259— 63.) B r.

E . B elani, Das modeme Hochleistungsmikroskop und das photographische Okular 
„Phohi“ nach Prof. Siedentopf. Es werden an H and zahlreicher Abbildungcn alle 
Fortschritto im B au moderner Mkrr. sowie dio Hilfsmittel der Milcroskopicrtechnik 
unter Beriieksiełitigung der Verwendung derselben in der Papierteclmik beschrieben. 
(Wchbl. f. Papiorfabr. 57. 595—99. 647—51. 717—22.) B r a u n s .

Chemische Fabrik Milch Akt.-Ges., Berlin, und Kurt Lindner, Oranienburg, 
Mercerisieren, dad. gek., daB den zur Mercerisation dienenden Natronlaugen holier- 
molekularo Alkohole, Ketone oder Gemisclie beider zugesetzt werden, welche 
durch Vermittelung von niedrigmolekularon Alkoholen, Ketonen oder Gemischen 
beider in den Mercerisierlaugon 1. gomacht werden. —  Man verwendet Butylalkohole, 
Amylalkohole, Cyclohexanole usw. in Mischung m it A . oder GH.,011; durch den Zusatz 
der genannten Stoffo kann die Einwirkungsdaucr der Mercerisierlauge auf ein Drittel 
heruntergesotzt werden, auch erzielt man eine crhohte Glanzwrkg. (D. R. P. 430 085 
KI. 8 k vom 28/7. 1925, ausg. 11/6. 1926.) F r a n z .

Cheinische Werke Herkules G. m. b. H., Staufen i. Br. (Erfinder: Victor 
Scholz, Jauor i. Schles.), Impragniercn von pflandichen, tierischen und mineralischen 
Faserstoffen, Garnen und Geweben, dad. gek., daB man zweeks Erzielung von weiBen 
odor hcllfarbigen Stoffen alkal. Lsgg. von Chrom- u. Alaunleder benutzt, die durch 
Zusatz Yon Harzloimlsg. m it Paraffiu, Stearin, Japanwachs o. dgl. Stoffen emulgiert 
worden u. durch Tonerdesalze auf den Faserstoffen niedergesehlagen werden. Das 
Verf. ist yorteilhafter ais die Verwendung yon Seifenlsgg. (D. R. P. 430 398 KI. 8 k 
vom 24/5. 1924, ausg. 15/6. 1926.) F r a n z .

Textile Leather & Metal Preserver Co.. Inc., iibert. yon: Clarence D. Shaffer, 
Kalamazoo, Michigan, V. St. A., Mittel zum Wasscrdichimachen. Man lost Paracumaron 
in Naphtha, die m it Bzn. yerd. wferden kann, gibt luerzu eine Lsg. yon Paraffin in 
Gasolin u. oinc Lsg. yon K autschuk in Gasolin u. yermischt das Ganze; die Mischung 
dient zum Wasserdichtmachen yon Geweben, Leder usw. u. zum tlberziehen yon 
Motallen. (A. P. 1 583 191 vom 26/1. 1923, ausg. 4/5. 1926.) F r a n z .

Julius Blancke, Berlin-Dahlem, Verfahren zum Schutzen von Wollstoffen und 
tericandten Bohmaterialien gegen Mottenfrap, dad. gek., daB das Gut nacheinander 
in zwei Badern, zuerst m it einer Gerbstofflsg., u. darauf m it einer Lsg. von Sb-Salzen 
behandelt wird. — Z. B. wird das mottensicher zu machende Stiick ,nach Entfernung 
dor etwa yorhandenen Appretur, 1—2 Stdn. bei 15° in einem 2— 5°/0ig. Gerbstoffb3.de 
umgezogen u. darauf ca. 30 Min. in einem 1—2°/0ig. Brechweinsteinb&de behandelt, 
gespiilt, getrocknet u. gegebenenfalls noch appretiert. Da bereits sehr yerd. Lsgg. 
der Chemikalien zur Erzeugung einer mottensicheren Impragnierung geniigen, findet 
cino Belastiuig des Stoffes infolge der Yeredlung nicht s ta tt.  (D. R. P. 430 186 KI. 45 l 
vom 18/4. 1923, ausg. 12/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Francis Marion Reed und Charles Paulsen, Minden Nebraska, V. St. A., 
M ittel zum Wasserdichtmachen ton Handschahen. Man yermischt eine Lsg. yon Kolo-
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phonium in der gleichen Menge Bzn. m it einem Kautschukzement, Lsg. von K autschuk 
in CS2, n. yerdiinnt dann m it der erforderlielien Menge Bzn. (A. P. 1 583 493 vom 
7/3. 1925, ausg. 4/5. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M., Behandeln von 
Faserstoffen mit Flussiglceiten. Man yersetzt die Behandlungsbader in den Fallen, 
in denen Seife nicht yerwendet werden kann, m it organ. Sulfonsauren, yorzugsweise 
aromat. Sulfonsauren, die eine Seitenkette entkalten, wie Propyl- oder Butylnaphlhcdin- 
sulfonsimre, oder arom at. Sulfonsauren, die eine Alkylaminogruppe enthalten, wie 
Dimethylmetanilsaure, Diamyl-<x-naptliylamin, an  Stelle der Sauren kami man auch 
die Salze oder die Kondensationsprodd. der Phenol- oder Naphthalinsulfonsauren 
mit CH20  verwenden. Die Stoffe lcónnen beim Ólen, Schlichten, Entschlichten, Appre- 
tieren, Bleichen, Wasserdichtmachen usw. yon Wolle, Baumwolle, Ju te , Leder, Haaren, 
Kunstseide, Papier usw. yerwendet werden. (E. P. 246 468 vom 18/1. 1926, Auszug 
yeroff. 24/3. 1926. Prior. 21/1. 1925.) F r a n z .

E. C. Duhamel und Compagnie Generale des Industries Textiles, Roubaix, 
Frankreich, Waschen von Wolle und anderen Textilstoffen. In  die Bader kann frische 
Fl. in dem Gewicht des trockenen Materials aquivalenter Menge eingefiihrt werden. 
Seife wird m it dem W. vor seiner Zufiihrung gut gemischt. Auch kónnen die Bader 
durch Berieseln u. Ausdriicken des Gutcs ersetzt werden. Wenn zwei Reinigungsmittel 
angewendet werden, wird das Berieselungswasser des zweiten ais Berieselungsmittel 
fiir das erste benutzt. Der WollśchweiB wird im Kreise zirkulieren gelassen. (E. P. 
251 669 vom 3/5. 1926, Auszug yeroff. 14/7. 1926. Prior. 4/5. 1925.) K a u s c h .

Harry B. Smith, Albany, New York, V. St. A., Entbaslen und Bleichen von 
Seide. Man behandelt die Seide etwa 20 Min. m it sd. W., g ibt ein alkal. Oxydations- 
mittel, N a0 2, Percarbonate, Perborate u. ein Salz, NaCl zu, hierauf wird gewaschen
u. getrocknet; will man die Seide farben, so se tzt man der Bleichflotte einen bas. Farb-
stoff zu, der gegen die zum Bleichen yerwendeten Oxydationsmittel bestandig ist. 
(A. P. 1578 933 yom 8/3. 1923, ausg. 30/3. 1926.) F r a n z .

Rene Marie Kien, Ardennes, Frankreich, Entschlichten und Bleichen von Ge- 
weben aus JRohseide (Bourrette-Seide). Man lóst in kalkfreiem W. 50 bis 60%  Natrium- 
perborat m it 10% aktivem  O, berechnet auf das Gewicht der Seide, bringt das Seiden- 
gewebe ein u. erwarm t mittels einer Heizschlange aus Ni oder Al auf 70—75° wahrend
3 Stdn., hierauf wird m it kalkfreiem W. gewaschen u. sclilieBlich m it angesauertem 
W. behandelt; das aus dem N atrium perborat entstehende M etaborat greift das 
Fibroin der Seide nicht an. (F. P. 604 600 vom 20/7. 1925, ausg. 10/5. 1926.) F r .

Raybestos Company, iibert. von: Sumner Simpson, Bridgeport, Connecticut, 
V. St. A., Herstellung von Bremsmassen. Man yermiseht unyersponnenen Asbest 
mit 10—12% eines trocknenden Oles, wie Leinol, form t u. erwarmt. (A. P. 1 578 929 
vom 4/6. 1921, ausg. 30/3. 1926.) F r a n z .

Nathan Sulzberger, New York, Asbestpapier. Langfaseriger gehollandeter Asbest 
wird mit einer kolloiden Lsg. yon Aluminiumsilicat gemischt. F ur gewisse Zwecke 
konnen der Mischung Fiillstoffe, wie CaC03, oder Oxydationsmittel, wie Salpeter 
oder Nitrocellulose, zugesetzt werden. Die Erzeugnisse sind zu Isolier- u. anderen 
Zwecken, yorzugsweise aber ais Zigarettenpapier yerwendbar. (A. P. 1 581 618 vom 
30/4. 1921, ausg. 20/4. 1926.) K u h l i n g .

Henry Francis Joseph Puttaert, San Francisco, Calif., Herstellung von Papier- 
M  aus Holz. Man zerlegt das Holz in Streifen von der Lange u. Diclce eines Ziind- 
bolzes, fiihrt diese zwischen Walzen hinduich u. yerarbeitet sie dann im Hollander 
7,u Cellulosebrei. — Die Zerfaserung des Holzes soli durch jene Yorbehandlung er- 
leichtert werden. (A. P. 1 587 799 vom 20/6. 1923, ausg. 8/6. 1926.) Oe l k e r .

Arthur Eichengrun, Deutschland, Unrerbrennliche oder u-enig verbrennliche 
Losungen organischer Produkte. Man behandelt Harze, F ette , Kautschuk, Alkaloide,
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Fettsauren u. ihrc Ester, Cellulosederiw. usw. m it MełhylencMorid, gegebenenfalls in 
Ggw. anderer Losungsmm. oder setzt Methylenchlorid zu den Lsgg. dieser Stoffe. 
(F. P. 606 446 Yom 16/11.1925, ausg. 14/6.1926. D. Priorr. 17/11. u. 20/11. 1924.) K a u .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken A.-G-., Elberfeld, Kunstseidefaden aus normaler 
Rolwiscose, dad. gek., daB ein Spinnbad bestehend aus verd. H 2S 0 4 u. Milclisaure ver- 
wendet wird. (D. R. P. 430 771 KI. 29b vom 19/9. 1919, ausg. 21/6. 1926.) K a u s c h .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: 
Friedrich Klein), Yorrichtung zum Abstreifen von geformten Uberziigen aus Cellulose 
oder Cellulosederivaten von der Form, dad. gek., daB man einen Strahl von Druckluft 
in der Weise gegen den Rand des tJberzuges z. B. Flaschenkapseln, riehtet, daB die 
Luft unter den tlberzug dringt u. ihn von seiner Form heruntertreibt. Die Kapsel 
wird hiernach leicht, schnell u. ohne jede Falte von der Form entfernt. (D. R. P.
430 952 KI. 39 a vom 27/5. 1924, ausg. 23/6. 1926.) F banz .

Eastman Kodak Company, iibert. von: Leonard E. Branchen, Rochester, 
New York, Yerminderung der Viscositat von Nitrocellulose. Man behandelt die Nitro
cellulose m it leicht eindringenden Erweichungsmitteln u. dann m it einer verd. wss. 
Saurelsg. Man behandelt z. B. zerldeinerte Filmabfalle m it CH3OH, der m it 5%  W. 
verd. ist, 1— 5 Stdn. bei gewóhnlicher Temp. u. Druck; zur Beschleunigung kann gelinde 
erwarmt werden; nach dem Trennen der Nitrocellulose von dem Bad, durch welches 
die hochsd. Zusatzstoffe, wie Campher, Butylalkohol, Trikresylphosphat entfernt 
werden, behandelt man die Nitrocellulose m it einer aus 20%  H 2S 0 4, 10%  H N 03 u. 
1 bis 2%  Stickoxyde, N20 4, enthaltenden wsr. Lsg. so lange, bis der gewiinsehte Vis- 
cositiitsgrad erreicht ist, die Mengenverhaltnisse konnen abgciindert werden. (A. P. 
1 588 089 vom 1/9. 1925, ausg. 8/6. 1926.) F r n a z .

Sociótś pour la Fabrication de la Soie Rhodiaseta, Paris, Celluloseesler und 
•atherlosujigen. Man lost Celluloseester, wie Nitrocellulose, Celluloseacetat, oder Cellu- 
loseather, wio Athyl- oder Methylcellidose, m it Hilfe von Sidfocyaiisaure oder Iso- 
sulfocyansdure oder dereń D eriw . in Ggw. von W. oder oTgan. Losungsmm. Man lóst 
z. B. Celluloseacetat in Aceton, Ammoniumsulfocyanid u. W., an Stelle des Ammonium- 
sulfocyanats kann man auch das K-, Na-, Ca- oder Zn-Salz oder auch Doppelsalze 
verwenden. Zur Herstellung von piast. Massen werden die Celluloseester oder -ather 
vor dem Einbringen in die Sulfocyanate in  Plastizierungsmitteln gelost. Die Lsgg. 
eignen sich zur Herstellung von Kunstfiiden, die rerwendeten Losungsmm. konnen 
aus den Fallbadern durch Dest. usw. wicdergewonnen werden; den Lsgg. kann man 
Lsgg. von Nichtcellulosestoffen, wie Lsgg. von Casein in Sulfocyanaten zusetzen. 
(E. P. 246 430 vom 22/4. 1925, Auszug veróff. 17/3. 1926. Prior. 20/1. 1925.) F e .

S. A. Ogden, Los Angeles, California, V. St. A., Herstellung von Cellulosederivaten 
und ihren Umtcandlungsprodul-ten. Man verwandelt Cellulose durch Behandeln mit 
H 2S 04 von 40 bis 55° Be bei erhóhter, 70° jedoch nicht uberschreitender Temp. in 
ein irreversibles Kolloid, nach dem Entfem en der Saure durch Waschen u. darauf- 
folgendem Troeknen erhiilt man eine hornartige M. Das Prod. eignet sich ais Binde- 
m ittel fiir Ton, Papier, Asbest, Kautschuk, es kann fem er ais Ausgangsstoff fiir die 
Herst. von Cellulosenitrat, -acetat, -xanthogenat Yerwendet werden. Das Verf. kann 
auch zum Trennen der tier. Faser von der pflanzłichen Faser in  gemischten Geweben 
dienen. (E. P. 246 476 vom 20/1. 1926, Auszug Yeróff. 24/3. 1926. Prior. 20/1.
1925.) F r a n z .

Jakob Jansen, Wien, Herstellung von Prefispan, dad. gek., daB Papier- oder 
Pappebahnen bezw. -Bliitter beiderseits m it einer M., bestehend aus einer Lsg. von 
Waehsseifen bezw. eerotinsaurem K  oder Na, einem Bindemittel u. einem in fein ver- 
teiltem Zustande sich befindlichen Fiillstoff, bestriclien werden, welche Anstrichmasse 
die Poren der Papier- oder Pappebahnen bezw. -B latter oberfliichlich ausfullt, u. daB 
der Anstrich nach dem Troeknen unter Druck rerrieben u. geglattet wird. — Ais Fuli-
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stoffe konnen z. B. B aS04, CaC03 o. dgl. verwendet werden. (Oe. P. 103 334 vom 
22/10. 1921, ausg. 10/5. 1926.) Oe l k e r .

Wilhelm Biinte, Hannover-Linden, Warmeschutzgriff fiir MetallgefuPe, dad. gek., 
1. dafi er aus absolut scliwarzen Korpern besteht, die bei 200° Warme (trockner Hitze) 
fest bleiben, widerstandsfahig gegen kaltes u. h. Sodawasser sowie gegen Fali u. StoB 
u. geruchlos sind u. die insbesondere aus getrocknetem u. Yerprefitem Blut ohne Zu- 
satze bestehen; 2. gek durch H erst. aus getrocknetem u. yerprefitem B lut m it einem 
Zusatz aus feinen, absolut scliwarzen Faden; 3. gek. durch einen Zusatz aus feinen, 
absolut scliwarzen Hohlkorpern; 4. gek. durch die alleinige Herst. nur aus den Zu- 
satzen gemaB den Anspruchen 2 u. 3. (D. R. P. 431035 KI. 341 vom 12/9. 1924, 
ausg. 26/6. 1926.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Hans Bahr, Die Hochtemperaturverkokung unter gleichzeitiger Gewinnung der Neben- 

produkte von Brennstoffen im  Laboratorium. Beschreibung einer Laboratorium-Grofi- 
apparatur, in der dieYerkokung von je  1 kg Brennstoff m it Gewinnung der Nebenprodd. 
unter Bedingungen stattfinden kann, die denen des GroBbetriebes entsprecken. (Brenn- 
stoffchemie 7- 213—16. Dortmund.) B o r n s t e i n .

H. Romberg, Verkohi7tgsversuclie m it Lignit. Vf. fiihrte Verkokungsverss. m it 
den guten u. festen Ligniten aus dem Tagebau des Braunkohlenwerks. Lankowitz der 
Steyerischen Freiherrl. Melnhofsehen Montanwerke aus. Der in kleinen Meilern von 
einigen cbm Inhalt erhaltene Lignit koks war seinen physikal. Eigenschaften nach ais 
Ersatz von Holzkohlc im Eisenliochofen sehr geeignet, aber der S-Gehalt von 0,31%  
erwies sich ais viel zu hocli, wenn nicht durch besondere Bedingungen, wie ein Mn- 
Gehalt des verhuttetcn Fe-Erzes, die Entschwefelung begiinstigt u. eine (Jualitats- 
verschlechterung des Prod. yerhindert wird. Die W irtsehaftliclikeit der Lignitverkokung 
ist nur bei Gewinnung der Nebenprodd. gegeben. (Braunkohle 25. 329—35. Frei- 
berg i. Sa.) B o r n s t e i n .

E. Mc Kenzie Taylor, Basenaustausch und sein Einflufi au f die En.tstehv.wj der 
Kohlen. Die Vorgange bei der Beriihrung des Erdbodens m it neutralen Salzlsgg. sind 
von groBer geolog. Bedeutung durch den Austauseh der Basen zwischen Tonmaterial 
u. NaCl-Lsgg., die Bedingungen der Hydrolyse der durch Adsorption entstehenden 
Massen u. der Einw. dieser auf Bakterienwrkg., weleh letztere sich besonders auf die 
Zers. organ. Reste erstreckt. Die Prodd. der Na-Adsorption sind in Beriihrung m it 
iiberschiissiger neutraler Na-Salzlsg. bestandig, unterliegen aber bei dereń E rsatz 
durch W. der Hydrolyse unter Abscheidung freier OH-Ioncn u. Auftreten von alkal. 
Rk,; zugleich wird die M. undurchlassig fur W. u. Gase. Daher muB eine Bakterienwrkg. 
untcrhalb solcher Schicht a n a e T o b  u. reduzierend sein. — Ein Ton, der soleher Einw. 
ausgesetzt war, enthalt N a an Stelle von vorher vorhanden gewesenem Ca u. Mg, eine 
Umwandlung, die z. B. an Nilschlamm in den meerwassergefullten Buchten nahe der 
FluBmundung beobachtet werden kann. — Die Einw. von Bakterien auf organ. Sub- 
stanzen unter einer Schicht alkal. Schlammes geht dauernd vor sich, weil die Hydrolyse 
der anorgan. Korper immer die gleiche A lkalinitat aufrecht erhalt; in einem neutralen 
minerał. Medium dagegen en tsteht bald saure Rk., die die Zers. unterbricht. Der Gang 
der Zers. ist demnach ein ganzlich verschiedener, im ersteren Falle unter Luft- u. O- 
AbschluB anaerob u. reduzierend, im anderen in Ggw. yon L uft u. O oxydierend. Verss. 
mit Torf unter einer alkal. Bodenschicht zeigten auch, daB die urspriinglich saure Rk. Yer- 
sehwand u. bakterielle Zers. des sonst asept. Torfs auftrat. — Bei Grabungen im nórd- 
iichen Nildelta in ca. 3 m Tiefe fand sich eine schwarze vegetabil. M. unter einer alkal. 
Erdsehieht, bei dereń Priifung sich neben torfartigen Bestandteilen eine Substanz 
fand, die von Alkali n icht angegriffen wurde u. nach Aussehen u. M ikrostruktur Yóllig  
dem Fusain glich. Demnach scheint die Zers. der Pflanzensubstanz durch die alkal.
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Bodenschieht der A rt beeinfluBt zu werden, daB der yermutlicli zuerst gebildete Torf 
nacli der Bedeckung durch Sclilamm, der dem Basenaustausch u. der Hydrolysc unter - 
lag, durch die mm alkal. Teagicrendc Bedeckung weiterer bakterieller Umwandlung in 
fusainahnliche Substanzen unterlag. — Die B. der Kohle ist noch nicht klar; die des 
Torfs ist verstandlich, der tJbergang von ihm zur Kohle noch nicht. Allgemein sieht 
man Torf ais asept. an, die hier besprochene bakterielle Zers. desselben bildet vielleicbt 
einen Sehritt yorwarts in der Erkenntnis der Kohlenbildung. Dic augenścheinlich 
notwendigen Vorbedingungen fiir bakterielle Torfzers., dauernd alkal. Medium u. 
anaerobe Verhaltnisse, sind beide gegeben ais Folgen von Basenaustausch zwischen 
Ton u. NaCl-Lsg. — Die vom Vf. gemachte Beobachtung, daB in den meisten Fallen 
das Hangende der Kohlenflótze alkal. ist u. vicl austauschbarcs Na enthalt, zeigt, daB 
es wahrend oder nach der Ablagerung dem Basenaustausch unterlegen ist u. daB dic 
im Laboratorium eingehaltenen Bedingungen walirscheinlich den in der Steinkohlen- 
zeit yorhanden gowesenen entsprechen. — Es wird angenommen, daB die Kohle durch 
zwci Typcn von bakterieller Zers. entsteht. Die erste A rt fiihrt zur B . von Torf wahrend 
der Ablagerung des Pflanzenbetts; iiese ist nicht eigentlich anacrob u. wenn sich saure 
Zers.-Prodd. anhaufen kónnen, wird die bakterielle Zers. bald unterbrochen. Der 
zweite Typ bakterieller Wrkg. yerliiuft unter alkal.-anaeroben Bedingungen unterhalb 
einer alkal. Tonschicht, die durch Basenaustausch zwischen Ton u. NaCl-Lsg. entstand. 
Das ZcTs.-Prod. von Torf ware unter diesen Bedingungen ein Red.-Prod., u. es wird 
verm utet, daB dieses Kohlcnsubstanz ist. (Fuel 5. 195—202.) BORNSTEIN.

Aage Christian Thaysen, William Edgar Bakes und Henry James Bunker, 
Das Yorkommen von Huminverbindungen in  zerstórten Geweben und der Einflufi ihrer 
Bildung auf die Entstehung von Torf und Kohle. Es wird gezeigt, daB durch mikro
biolog. Einw. allein nicht alle Cellulose aus pflanzliehen Geweben, die unter Torfbildung 
zerfallen, entfernt werden kann. Die aus typ. Torfarten erhaltenen Huminkorper be- 
stehen aus zwei yerschiedenen Substanzen, dereń eine ein Chlorderiv. gibt, das ident. 
oder sehr ahulich is t dem aus natiirlichem „H um us" (Lignohumin-Verb.), wahrend 
dic ChloryCib. aus dem anderen sehr nahe steh t der aus kunstlichen Huminverbb., 
die m an durch Einw. von Mineralsauren auf Kohlehydrate oder aus Cellulosefasern, 
die durch Alter zerstort sind, erhalt. Die Anwesenhoit dieser letzteren Huminkorper 
im Torf scheint durch die Zers. von Cellulose bedingt zu sein, die n icht durch mikro
biolog. Agentien zerstort wurde. (Fuel 5. 217—20. Holton H eath, Dorset, Royal Noval 
Cordite Factory.) B o r n s t e i n .

W. R. Chapman und R. A. Mott, Die Reinigung der Kohle. I I . (I. vgl. S. 139.) 
Aufzahlung u. Beschreibung der verschiedenen Methoden zur Best.,wie viel Mineral- 
substanz durch die Waseho aus der Rohkohle entfernt werden kann. (Fuel 5. 184—94. 
Sheffield University, D epartm ent of Fuel Technology.) B o r n s t e i n .

S. TJchida, Die anfangliche Zersetzung der Kohlen. Vf. untersuchte getrennt dio 
Zers. durch Hitze der Vitrains u. Durains von einer Yorkshire-Kohlensorte u. bestimmte 
Temp. u. Menge der Abspaltung gasfórmiger u. fk Zers.-Prodd. (Fuel 5. 221—24. 
Sheffield University. Departm ent of Fuel Technology.) B o r n s t e in .

G-. Weissenberger, Uber neuzeitliche Anlagen zur Oasu-aschung. n . Benzin- 
gewinnung aus Krackgasen. (Ygl. Gluckauf 61. 426; C. 1925. I I .  113.) Vf. beschreibt 
eine Anlage, in  der m it Tetralin die letzten Reste Benzin aus ICrackgasen gewonnen 
werden. Durch die mitgeteilten Betriebsergebnisse scheint der Beweis erbracht, daB 
das Tetralinyerf. sieh auch bei Waschung von Krackgasen bewahrt. (Chem. Apparatur 
13. 142—44. Zweites chem. L ist. der Uniy. Wien.) N e id h a r d t .

F. E. Vandaveer und S. W. Parr, Amuendtmg von Sauerstoff bei der Wa-ssergas- 
Darstellung. Vff. untersuchten die D arst. von Wassergas aus O, W asserdampf u. Koks 
u. von CO aus O u. Koks, indem sie die Bedingungen betreffend Temp., Druck, Dicke 
der Brennstoffbetts u. O-Zufuhr zur Erzielung der besten Ausbeuten feststellten u.
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berechneten, bei welchem O-Preise der ProzeB m it der Anwendung von Luft konkur- 
rieren kann. Gleiclie Bcrechnungen werden auch fiir Verwendung von Kolile angestellt. 
(Fuel 5. 309—14. Urbana, 111., U. St. A., Univ. of Illinois.) B o r n s t e i n .

Karl d’Huart, Die Ermitllung des Wassergehaltes der Trockenkohle bei der Braun- 
kolilentrocknung. Es ist sehr wichtig bei Wasserbest. der Trockenkohle auf eine gute 
Durehschnittsprobeentnahme zu achten, da der W assergehalt in  den einzelnen Korn- 
groBen aelir yerschieden ist; er wiichst m it zunehmender KorngroBe. (Feuerungs- 
technik 14. 213—14. Berlin.) N e i d h a r d t .

Yoshio Tanaka und Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber Naphthensauren. 
VII. tlber Naphthensauren aus Petroleum vor der Saurebehandlung. (VI. vgl. Journ. 
Faculty of Engineering Tokyo Im p. Uniy. 16. 171; C. 1926. I. 2064.) Im  Gegensatz 
zu den bisher untersuchten Naphthensauren aus Petroleumdestillaten, die m it H 2S 0 4 
yorbehandelt waren, handelt yorliegende Unters. von direkt aus einem nicht m it Saure 
behandelten D estillat gewonnenen Naphthensauren. E in Destillat von 41,6° Bó aus 
Nishiyamaól wurde m it NaOH estrahiert, das m it H 2S 0 4 ausgefiillte Bohsiiuregemisch 
im Vakuum dest., in  die K-Salze iibergefiihrt, Lsg. dieser m it PAe. extrahiert, m it 
Saure gefallt. E in Teil des Siiuregemisches wurde unter 9 mm fraktioniert. Die bis 
150° sd. Anteile enthielten betraehtliche Mengen Phenole. E in anderer Teil des Ge- 
misches wurde iiber die Methylester gereinigt. Das Methylestergemisch zeigte D . 164 =
0,9428, n D15 =  1,4615, das daraus gewonnene Sauregemisch D .154 0,9701, nu 15 =  1,4715, 
SZ. 263,9. Diese W erte stimmen fast vóllig uberein m it denen der entsprechenden 
Praparate aus m it Saure yorbehandeltem Petroleum destillat (vgl. 6 . M itt.). Auch 
die Vakuumfraktionicrung der Ester u. Sauren yerlief in beiden Fallen gleich. Daraus 
folgt, daB die N aphthensauren aus Petroleum vor u. nach der Saurebehandlung ident. 
sind, daB die H 2S 0 4 demnach nicht auf die Naphthensauren, sondern auf die Phenole 
einwirkt. (Journ. Faculty  of Engineering Tokyo Im p. Uniy. 16. 183—88. Tokio, 
Uuiv.) L i n d e n b a u m .

Karl d’Huart, Betriebsergebnisse mit Kohlenslaubzusatzfeuerunge?i. Vf. berichtet 
iiber gunstige Versuchsergebnisse von Kohlenstaubzusatzfeuerung, B auart S c h u c k e r t - 
P e t r i. (Feuerungstechnik 14. 228—31. Berlin.) N e i d h a r d t .

01iver C. Elvins und Alfred W. Nash, Synthetischer Brennstoff aus Kohlenoxyd 
und Wasserstoff. E rste Verss. der Kondensation von CO m it H  unter Anwendung eines 
Katalysators aus Cu, Co u. Mn. (Fuel 5. 263—65.) B o r n s t e i n .

S. W. Parr und R. T. Milner, Die Oxydation der Kohlen bei Lagerungstemperaturen. 
Vff. erhitztcn in geeignetem App. Kohlenproben tagelang auf die Siedetempp. von 
Aceton (55°), CC14 (75°), W. (100°), Toluol (110°) u. Xylol (140°) erst in reinem N, dann 
in reinem O u. bestimm ten die Gewiehtsiinderungen der Kohlenproben sowie die Mengen 
entstandenen C 02 u. W. Trotz Abspaltung beider nahm en die Gewichte der Proben 
durch O-Aufnahme zu u. zwar bei hoheren Tempp. mehr. Zugleich nahmen dio Heizwerte 
mit steigenden Tempp. ab. (Fuel 5. 298—301. U rbana 111., U. S. A., University of 
Illinois.) B o r n s t e i n .

O. Klinie, Ober die Brauchbarkeit der calorimetrisch und rechnerisch ermittelten 
Heiziuertzahlen. Die Berechnung des Heizwerts aus der Elementaranalyse gibt um 
nahezu 1  °/0 zu niedrige Zahlen, wenn der N  nicht bestim m t u. dio Differenz 100 — 
(C +  H +  S) ais O-Wert in die Formel eingesetzt wdrd. Es wird daher vorgeschlagen, 
bei ber. Heizwerten anzugeben, ob der N-Gehalt bei der Berechnung des Gehalts an 
iiaponiblem H  fiir sich beriicksiclitigt ist. Die Heizwert-Best. m it dem Calorimeter 
ist rascher u. zuyerlassiger, ais die Berechnung aus der Analyse. (Brennstoffchemie 7. 
217—18. Lugau i. Sa.) B o r n s t e i n .

S. W. Parr und C. C. Coons, Kohlendioxyd ais Indicator der kritischen Oxydations- 
tenperatur fur Kohlen au f dem Lager. Vff. beschreiben Yerf. u. App. zur Feststellung,
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bei weleher Temp. eine Kohlenprobe in reinem O zuerst C 0 2 biklet. (Fuel 5. 306—08. 
Urbana, Ul., U. S. A., Univ. of Illinois.) B o r n s t e i n .

Fritz G'. Hoffmann, E in  neues Verfahren zur Bestimmung des Erweichungspunktes 
von Pechen, Asphalten usw. An Stelle  des ungenauen Verf. von K r a m e r  u . S a r n ó w  
wird vorgeschlagen, eine gemahlene Probe des zu priifenden Pechs k. in ein ca. 0,15 g 
fassendes Blechnapfehen einzupressen, m it diesem in einem  Al-Bloek langsam zu er
hitzen u. dio Teuip. abzulesen, bei der eine an den Enden halbkugelig abgerundete 
Btahlerno Nadel von 1,5 mm Durehmesser, die m it Beschwerung 15 g wiegt, 10 mm tief 
in das Pech eingedrungen ist. (Brennstoffehemie 7. 218—20. Lugau i. Sa.) B o r n s t .

Willi. Boller, Die Bestimmung von Heinen Wassergehalten in  Mineralolen. Das 
Verf. von MARCUSSON (Mitt. 3\Iaterialprufgs.-Amt GroC-Lichterfelde 22. 58; C. 1906.
I. 289) versagt boi selir geringen W.-Mengen wegen der Lóslichkeit des W. im Xylol 
u. der relativ groBen Ablesungsfehler. Vf. te ilt folgendes Verf. zur Best. des W. in 
Transformatorenolen m it: Durch die Olprobe wird indifferentes Gas geleitet u. das 
Gas durch eine Róhre m it CaC2 geleitet. Das aus dcm CaC2 durch den W.-Dampf 
entwiekelte C„H2 wird durch Absjheidung ais C2Cu2 in bekannter Weise bestimmt. 
(Cliein.-Ztg. 50. 537—38. Oerlikon b. Zurich.) J u n g .

K. Balthasar, Bestimmung staubformiger Korper in  den Abgasen. Beschreibung 
einer A pparatur, m it Hilfe von gewogenen getrockneten Filzplattchen den Staub aus 
den Gasen zuruekzuhaltcn. (Keram. Rdsch. 34. 464—65.) SALMANG.

Harold Upton, Minneapolis, Minnesota, M ittel zum Verhindern oder Entfernen von 
KoMenstoff aus Innenverbrennungsmaschinen, bestehend aus mehr ais 60%  CH3OH, 
weniger ais 15% W. u. verhaltnismaBig geringen Mengen KC103 u. NaCl. (A. P. 
1 587 565 vom 19/10. 1922, ausg. 8/ 6. 1926.) K a u s c h .

Frankensteiner Magnesitwerke, A.-G., Grochau, K r. Frankenstein, Schles., 
Brikettierung von Brennstoffen mit Hilfe ton  innerlialb der zu brikeltierenden Massen 
sich bildendcm Magncsiazement, dad. gek., daB man die Brennstoffe zunachst m it MgCl2 
innig vcrmischt bezw. durohtrankt u. die erforderliche Menge von MgO erst zuliigt, 
wenn das Gcmiscli geformt u. gepreBt werden soli. — Das Gemisch aus Brennstoff u. 
MgCl2 kann beliebig lango lagern, so daB man groBe Vorrate fiir die jMassenherst. halten 
kann. Ferner wird die Rcaktionswiirnio vollig fiir die Brikettierung ausgenutzt. (D. R. P.
429 692 KI. lOb vom 12/10. 1924, ausg. 1/6. 1926.) Oe l k e r .

Johannes Bernardus Nachenius, Princenhage, Niederlande, Herstellung eines 
hochwcrligcn Brennstoffes aus abgesetztem KohlenscMamm und Feinkohlen, dad. gek., 
dad der Kohlenschlamm in W. suspendiert u. darauf m it Feinkohle vermischt wird, 
dorart, d a(3 das Gemisch oincn fiir dio Verheizung genugenden W assergehalt aufweist. — 
Zur DurehfOhrung des Yerf. d ient eine drehbare Trommel m it darin angeordnetem, 
unl dio Trommolaehso unabhfingig von der Trommel drehbarem Schaborgan, welches 
in der [>(lngHrlohtung der 'lYonunel dioht an deren W and angebraeht ist u. das im gleichen 
Ninno wio dio Tronnnol, jedoeh m it ctwas kleinerer oder groBerer Geschwindigkeit 
uiiduiifen kann.  (D. R. P. 430 399 KI. lOb vom 20/6. 1922, ausg. 15/6. 1926. Holi. 
Prior. 21/6. 1922.) Oe l k e r .

E. Goutal und H. Heunebutte, Paris, Brcnnstoffbrikctts. (E. P. 241 899 vom 
19/10. 1925, AuH-z.ug ver(»ff. 16/12.1925. Prior. 24/10. 1924. — C. 1926. I. 2825.) Oe l .

Aloxundro Bigot, Frankroich, TVnrc/(iiM<7 von Rilckśtanden pulrerfdrmiger Brenn- 
ntufft, Dio lUiokśtflndo werden unter Zusatz von Kreide, Soda, SiO«, Erzen o. dgl. u. 
gegobohenfallu Kcduktioiwmiltcln erhitzt, wobei Gliiser oder Yerwertbare Schlacken 
u, gegolienenfitllM Metnlle entstehen. (F. P. 604 859 vom 7/10. 1925, ausg. 3/5. 
1020.) K u h l i n g .

H orm ium  StolliiiK. HmiH0V('V, Fettcmchtnnachcn organischcr Stoffe, insbesondire 
vou Ftt/irrnloffcii oder iuib Kuscrstoffcn hergestellten Erzeugnissen, dad. gek., 1. daB
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■die zu behandelnden Stoffe in Ggw. von W. einer Atmosphare von Siliciumchloriden 
ausgesetzt werden, derart, daB das Niederschlagen eines die Stoffe auch. in allen Fein- 
heiten durehdringenden Kieselsaureskeletts erreicht wird. — 2. daB dio..Stoffe nach 
der unter 1. angegebenen Behandlung einem besonderen VerbrennungsprozeB, z. B. 
iin Gliihofen, derart ausgesetzt werden, daB die organ. Stoffe veraschen u. eine die 
genaue S truktur des Ausgangskórpers aufweisende unverbrónnbare Substanz iibrig- 
bleibt. — Nach dem Yeraschen erhalt man leichte porose Korper, die ais Filterstoffe 
fiir Fliissigkeitsfilter oder zum Beinigen und Trocknen von Luftslromen, ais Triiger 
fur Katalysatoren usw. verwendet werden kónnen. (D. R. P. 429 918 KI. 8 k  vom 
10/4. 1924, ausg. 8/ 6 . 1926.) F r a n z .

Syndikat fiir Gasforschung, Berlin, und Estnische Steinól-A.-G., Reval, 
Yerfaliren und Ofen zur Verscliwelung von bituminosen Brennstoffen. Das Schwelgut 
wird der Einw. strahlender W arnie unter Zwischenschaltung einer Gasschieht zwischen 
Beschickung u. Flammengasen, sowie gleichzeitig der Konvektionsheizung ausgesetzt.
— Die Gaszwischenschicht sehiitzt das Schwelgut vor der unm ittelbaren Beriihrung 
mit der Flamme, ohne die tlbelstando der Retorten- u. Muffelwand (schlechte Warme- 
iibertragung, Zers. der Diimpfe etc.) zu besitzen, u. die gleiclizeitige Anwendung der 
Konvektionsheizung ermógliclit eine weitgehende Ausnutzung der im ganzen Schwel- 
prozeB verfiigbaren W arme. —  Der zur Ausiibung des Verf., m it einem K ettenrost 
u. einem Abzugskanal unter dem Rost, sowie m it einem an den Rost sich unm ittelbar 
anschlieBenden Gaserzeuger versehene Ofen ist dad. ausgezeichnet, daB der Gaserzeuger 
mit iiber dem K ettenrost miindenden Gaseinliissen in Verb. stelit, wahrend im oberen 
Ofenraum Lufteinlasse u. daruber Gasauslśisse angeordnet sind. (D. R. P. 430 881 
KI. lOa vom 2/2. 1923, ausg. 24/6. 1926.) O e l k e r .

Max Birkner, Berg. Gladbaeli, Verfahren zum Betriebe von Generatoren, die zur 
Ytrgasuntj der Ruckstande m it ihnen zusarnmenarbeilender Bostfeuerungen dienen, ins- 
besondere solclier m it W anderrost, dad. gek., daB den Rostriickstanden zur Regelung des 
Generatorganges je nach ihrer durch die Arbeitsweise der Rostfeuerung bedingten 
Beschaffenheit hoherwertiger frischer Brennstoff beigemischt wird. — Es wird eine 
wesentlich bessere Ausnutzung des in  den Ruckstanden noeh vorhandenen Brenn- 
baren erzielt. (D. R. P. 431135 KI. 24e yom 22/11. 1922, ausg. 28/6. 1926.) O e l k e r .

Adolfshtitte Kaolin- und Chamottewerke Akt.-Ges., Crosta-Adolfshiitte, Yer- 
fahren zum Betriebe von Vertikalkammer6fen zur Erzeugung von Gas und Koks, bei 
denen das Heizgas in der gliihenden Koksschicht erzeugt wird u. aus den Kammern 
unterhalb der Entgasungszone in die Heizraume tr itt ,  dad. gek., daB in den gliihenden 
Koks Dampf eingefuhrt wird u. die Beheizung regenerativ, also unter Zugweclisel, 
m der Weise erfolgt, daB ein Tjbertritt von Gas (Heizgas oder Abgas) zwischen 
den jeweils auf Abgas geschalteten Heizraumen u. den zugehórigen Kammern 
durch entsprechende Regelung des Druckes, unter dem der Dampf in die Kam- 
mern eingefuhrt w ird, verhindert wird. (D. R. P. 429 368 KI. 26a vom 1/5. 1921, 
ausg. 27/5. 1926.) O e l k e r .

Max Dickert, Burg a. Fehmarn, Verkokung von Torf in  Gegenwart von iiber 350° 
siedenden Teerólen, dad. gek., daB der Torf in einem hocherhitzten Teerólbad bis zum 
Nachlassen der Entw. von Olen (etwa 330°) dest. u. das Ólbad sofort nach Abtrennen 
des bei der Dest. verbleibenden festen Riickstandes erneut immer wieder ais warme- 
iibertragendes M ittel benutzt wird. — Das Verf. bezweekt die genaue Einhaltung 
derjenigen Tempp. zu ermoglichen, die fur die B. der hochwertigsten Destillations- 
erzeugnisse notwendig sind u. zu verhindern, daB eins der Erzeugnisse wieder zersetzt 
wird- (D. R. P. 431156 KI. lOa vom 29/7. 1920, ausg. 30/6. 1926.) O e l k e r .

T-V. Miles, G. W. Allott und Newton, Chambers & Co., Ltd., Thorncliff 
■Iroaworks b. Sheffield, Reinigung von Kohłengas. Das Gas gelangt nach dem Durch-
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gang durch den Skrubber durch einen Warmeaustauscher u. dann in die Trockenreiniger, 
(E. P. 251 755 vom 17/4. 1925, ausg. 3/6. 1926.) K a u s c h .

Paul Richter und Kurt Drescher, Fiirth i. Bay., Regenerierungsmaschine fiir 
Gasreinigungsmassen,da.d. gek., dali eine Breehvorr., eine Schleuder u. eine Berieselungs- 
einrichtung in einer fahrbaren Vorr. derart vereinigt sind, daB iiber Walzen ein Fórder- 
band liiuft, an welehes sich Brechwalzen anschlieBen, daB unterhalb der letzteren eine 
Schleudervorr. angeordnet ist, u. daB eine Wasserbrause die Reinigungsmasse nach 
Verlassen der Sehleudervorr. berieselt. — Es werden nicht nur die in  der M. sich bil- 
denden groBen Knollen zerbrochen, sondern es wird auch vor allem die erforderliche 
innige Beruhrung m it der Luft unter bestiindiger Berieselung der M. m it W. gewahr- 
leistet. (D.R. P. 430 740 KI. 26d vom 9/11. 1924, ausg. 23/6. 1926.) Oe l k e e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Acetylenentwickler nach dem 
Einwurfsystem, 1. dad. gek., daB innerhalb des Entwiekelungswassers ein trommel- 
fórmiges Sieb angebracht ist, dessen Drehungsachse ais W asserzufuhrungsrohr aus- 
gebildet ist. — 2. dad. gek., daB das trommelfórmige Sieb kippbar u. unter ihm ein 
Rost angebracht ist. — 3. dad. gek., daB die siebfórmige Trommel von der Einwurfs- 
vorr. oder einer Gasbehalterglocke gekippt wird. — Das bei den bekannten Vorr. vor- 
kommende Zusetzen der Siebo oder Roste m it Kalkschlamm u. die dadurch bewirkte 
Unterbindung der W asserzirkulation wird vormieden. (D. R. P. 430 835 KI. 26b vom 
2/7. 1925, ausg. 25/6. 1926.) Oe l k e e .

Emil Schwarzenauer, Leopoldshall-StaBfurt, Verwerłen kalk- und bitumen- 
haltiger Sioffe, wie Olschiefer, Olkreide, Faulschlamm u. dgl., 1. dad. gek., daB der 
durch Entgasung, Vergasung, Extraktion, Verbrennung o. dgl. vom Bitumen befreite 
K alk zur H erst. von N 2-Verbb. verwendet wird, die mittels der durch Ausnutzung der 
Bitumenbestandtcile ais Brennstoff erzeugten Warme oder elektr. Energie erzeugt 
werden. — 2. dad. gek., daB m it aus dem Bitumen des Rohstoffes gewonnenen Olen 
oder Gasen gespeisten Druckinnenfeuerungen H N 0 3 gewonnen wird, durch welche der 
K alk des Rohstoffes in Ca(N03)2 verwandelt wird. — 3. gek. durch Erzeugung der 
N 2-Verb. r 'it te ls  einer unter Druck brennenden Kohlenstaubfeuerung. — 4. dad. gek., 
daB das aus dem Rohstoff gewonnene Bitumen zur Erzeugung elektr. Stromes dient 
fiir die H erst. von Kalkstickstoff aus dem K alk des Rohstoffes. (D. R. P. 431 255 
KI. 12i vom 1.5/9. 1925, ausg. 1/7. 1926.) K a u s c h .

Paul Lechler, S tu ttgart, AbdichtungsmiUel fiir  Scheibengasbehalter. Zur Abdiehtung 
von wasserlosen Scheibengasbehaltern, wird eine Lsg. von Bitumen, m it Ausnahme 
von Steinkohlenteerpech, in hochsd., tiefstoekenden, hochflammenden, nicht fliichtigen 
Mineralólen, Braunkohlenteerólen u. Tioftemperaturtcerolen verwendet. —  Vor dem 
bisher fur den gleichen Zweck yerwcndeten Steinkohlenteer h a t das Mittel den Vorzug, 
daB es sich nicht verdickt u. m it W. keine Emulsion gibt. (D. R. P. 429 027 KI. 4c 
vom 9/12. 1924, ausg. 18/5. 1926.) Oe l k e e .

Deutsche Erddl-Akt;-Ges., Berlin-Sclioneberg (Erfinder: Friedrich Schick, 
Grabów i. Meckl.), Herstellung gereinigter Kohlenwasserstoffóle, dad. gek., daB die rohen 
oder yorgereinigten KW-stoffóle m it Phenolen oder dereń Abkómmlingen, gegebenen
falls unter Zusatz von Ldsungsmm. der letzteren, jedoch unter AusschluB von A., 
yermischt werden u. nach erfolgter Schichtenbildung die Phenolschicht von den ge- 
reinigten KW-stoffólen getrennt wird. —  Die Farb-, Geruch-, Harz- u. Asphaltstoffe 
werden den KW-stoffolen entzogen. (D. R. P. 429 444 KI. 23b vom 19/3. 1921, ausg. 
27/5. 1926.) Oe l k e e .

Chemische Industrie Akt.-Ges. in Ziirich, Zurich (Schweiz), Kiihler fiir  Deslil- 
latioiisanlagen, insbesondere fiir  Ólspaltania gen, gek. durch eine Fullmaterial enthaltende 
u. eine iimere Luftleitung aufweisende Kamrner fur den E in tr itt bezw. fiir den Durch- 
gang der hierbei einer starken Abkiihlung unterworfenen Dampfe. —  2. dad. gek., daB 
in die Luftleitung ein Absperrorgan zur Regelung des entstehenden Kuhlluftstromes
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eingebaut ist. (D. R. P. 430 633 KI. 23b vom 19/9.1925, ausg. 21/6.1926. Sehwz. Prior. 
12/9. 1925.) Oe l k e r .

F. G. P. Remfry und A. E. Dunstan, Sunbury-on-Thames, Engl., Reinigen von 
Olen und anderen Fliissigkeiten. Die Ole etc. werden durch Bauxit filtriert. (E. P. 
236 263 vom 29/3. 1924, ausg. 30/7. 1925.) Oe l k e r .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Raffinalion leicht siedender Kohlenwasser- 
stoffe, 1. dad. gek., daB m an dieselben, namlieh die etwa bis 200° sd. Anteile des Roh- 
benzijis, in  hydrierten Naphthalinen, besonders Tetrahydronaphthalin, zur Lsg. bringt 
u. durch einen DestillationsprozeB wieder yom Losungsm. abtrennt. — 2. dad. gek., 
daB m an die zu raffinierenden KW-stoffe in Dampf- oder Gasform durch hydrierte 
Naphthaline hindurchleitet, die ihrerseits iiber den K p. der zu raffinierenden KW-stoffe 
erhitzt sind. (D. R. P. 430 974 KI. 23b vom 15/5. 1925, ausg. 25/6. 1926.) Oe l k e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gerhard Balie, 
Hochst a. M.), Herstellung von hochschmelzenden, harten, pechartigen Massen aus Sdure
harz nach D. R. P . 410012, dad. gek., daB man Saureharze oder die nach dem Yerf. 
des H auptpatents m it S2C12 entstehenden Prodd. m it arom at. Basen in der Warme 
behandelt u., gegebenenfalls nach vorheriger Entfem ung uberschussiger Basenmengen, 
einer Dest. unter gewóhnlichem Druck oder im Vakuum unterw irft u. gegebenenfalls 
eine nochmalige Behandlung m it S2C12 bei Ggw. oder Abwesenheit von Kondensations- 
mitteln anschlieBt'. —  Man erhitzt z. B. das Prod. aus Sdureharz u. S 2Cl2 m it Anilin , 
treibt die uberschiissige Base m it Dampf ab, tren n t das Harz von W. u. dest. im  Vakuum 
bis ca. 250° ab. —  In  ahnlicher Weise erhalt m an aus Sdureharz u. A nilin  u. gegebenen
falls Nachbehandlung m it S2C12 hochschm., pechartige Prodd. neben einem diinnfl., 
schwach nach Bzn. riechenden Teer. Es werden so vóllig homogene, blasenfreie MM. 
erhalten. (D. R. P. 427 607 KI. 22h vom 15/3.1923, ausg. 13/4.1926. Zus. zu D. R. P. 
410012; C. 1925. I. 2133 (Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining.) ScnOTTL.

Wilfred Ernest Billinghame, England, Emulgieren von Teer, Bitumen, Kreosot, 
Mineralolen u. dgl. Man bereitet zunachst eine konz. Emulsion aus einer kleinen Menge 
der zu emulgierenden Substanz m it Hilfe von Seife u. 1. Proteinen u. benutzt dieselbe 
dann ais Emulgierungsmittel fiir gróBere Mengen der betreffenden Substanzen. (F. P. 
606 535 vom 19/11. 1925, ausg. 15/6. 1926. E . Prior. 27/11. 1924.) Oe l k e r .

Wirt D. Rial, Wilmington, Calif., V. St. A., Herstellung von Schmierol. Man 
behandelt ein yegetabil. Ol, insbesondere Ricinusól, m it Kresol o. dgl. u. vermischt 
es dann m it einem nichtviscosen Mineralól. (A. P. 1 587 859 vom 2/11. 1925, ausg. 
8/6. 1926.) Oe l k e r .

Hóntsch & Co., Dresden-Niedersedlitz, Verfahren zur Konservierung von Holz, 
dad. gek., daB man bei der Impragnierung vonH olz m it Acetonijl oder acetonólhaltigen 
Impragnierungsmitteln zur Verhinderung des Ausschwitzens Naphthenate des Ba, 
K oder Na  zusetzt. — Die Menge der letzteren muB so gering sein, daB noch keine 
Emulgierung des Impragnierols ein tritt. Der Impragnierungsstoff bleibt hierbei weiter- 
hin in W. unl., so daB er auch durch Einw. von W. aus dem Holz nicht ausgcwaschen 
"erden kann. Das Verf. eignet sich besonders zur Impragnierung von zum Gewachs- 
hausbau u. zu Fruhbeetfenstern yerwendeten Holzern. (D. R. P. 430 642 K .l 38 h
vom 7/10. 1925, ausg. 18/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Nils Alexander Alexanderson, Stockholm, Verfahren zur Konservierung von 
Holz, 1. gek. durch die Verwendung des bei der Alkali- oder Sulfatcellulosefabrikation 
entstehenden fl. Harzes (Tallól), zweckmaBig in Lsg. in einem fl. KW -stoff. —  2. dad. 
gek., daB in das Holz eine Mischung von fl. Harz u. Torf-, Holzteer oder dereń Mischungen 
eingefiihrt sind, die in einem fl. KW -stoff, wie bei hoheren Tempp. abdest. Petroleum- 
fraktionen, gel. sind. — 3. dad. gek., daB die Im pragnierungsm ittel ein oder mehrere 
Desinfektionsmittel enthalten. — 4. dad. gek., daB die Im pragnierungsm ittel katalyt. 
wirkende Stoffe, wie Siccative, oder Stoffe, die ais Siccative wirkęn, enthalten. —
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Die Siccative dienen zur Beschleunigung der B. einer firnisahnlichen Schicht auf den 
impragnierten Holzfasern, die Desinfektionsmittel, wie Kresole, Xylenole, Plienol- 
ather, zur Verstarkung der Giftwrkg. des Inrpragniermittels auf die in dem Holz vor 
der Impragnierung enthaltenen Jlikroorganismen. Mit den Petroleumdestillaten, 
wie Brennol D. 0,850—0,900, F lam m punkt 75— 100°, Kp. ca. 250°, oder Paraffinol, 
ist es móglich; eine gewiinschte Menge des Tallols u. Torf- oder Holzteers in das Holz, 
auch fiir Bauten unter dem W. benutzten, einzufiihren. (D. R. P. 431 008 KI. 38 li 
vom 12/2. 1925, ausg. 26/6. 1926. Sehwed. Prior. 15/2. 1924. E. P. 229 296 vom 
10/2. 1925, ausg. 16/4. 1925. Schwed. Prior. 15/2. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

N. V. Netherland Colonial Trading Cy., Briissel, Impragnieren und Konservieren 
von Holz. (D. R. P. 431 210 KI. 38 h vom 23/7. 1921, ausg. 1/7. 1926. Big. Prior. 
8/9. 1920. — C. 1922. I I . 166.) S c h o t t l a n d e r .

Albert C. Holzapfel, New York, Hólzerhcdtungsmittel, besteliend aus einer Lsg. 
eines Flnorids, besonders N aF in Olsiiure. (A. P. 1 584 173 vom 5/12. 1925, ausg. 
11/5. 1926.) K u h l in g .

General Motors Corporation, Detroit, Mich., iibert. von: General Motors 
Research Corporation, iibert. von: Thomas Midgley, jr., Dayton, Ohio, Motor- 
treibmittel, bestehend aus einem Motorenbetriebsstoff u. einem Pb enthaltenden 
Antiknockmittel, das in einer Maschine yerbrennen kann unter B. einer Pb-Verb., 
die eine geringere FluBmittelwirkung ais PbO ausiibt (Pb[C2H 5] j). ' (Can. P. 256 354 
vom 5/5. 1924, ausg. 15/2. 1925.) K a u s c h .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., und Franz Schiitz, Gelsenkirchen, 
Herstellung von schwefelhaltigen Produkten aus Destillationsprodd. von Pechen aller 
Art, darin bestehend, daB man die Prodd. m it elementarem S oder S-abgebenden 
Stoffen auf hohere Tempp. erhitzt. — Beispiele sind angegeben fiir die Sulfidierung 
eines durch Behandeln von Pech m it Dampfen oder Gasen gewonnenen Destillats aus 
Sieinkohlenteerweichpech m it S bei 220° — bezw. m it S2C12 zunachst bei 30—50° bis 
zur Beendigung der HCl-Entw. u. dann mehrere Stdn. bei 200°. Gegenuber den Aus- 
gangsstoffn  untorseheiden sich die S-haltigen Prodd. durch hohere Zaliigkeit, trocknen, 
in diinner Schicht auf Papier gebracht, yollig ein u. kleben u. fetten daher nicht. Da 
sio das Papior nicht mchr zu durchdringen yermogen, eignen sie sich ais Grundlage 
zur Herst. von Druckerschwdrze. Ferner finden sie zur Herst. solcher Schmiermittel 
Verwendung, die, wic Forderwagenspritzfette, einen hóheren Tropfpunkt besitzen mussen. 
(D. R. P. 426 991 KI. 12o vom 20/9. 1922, ausg. 23/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Lennart Klenow, Uber die Bedeutung freier Fettsduren in Tranen fiir  die Samisch- 

gerbung. Vf. findet, daB bei der Samischgerbung mehr noch der Gehalt des Tranes 
an freien Fettsauren, ais seine Jodzahl ausschlaggebend ist. Trane m it viel freier 
Siiure gerben besser. Milchsaurezusatz zu einem wenig sauren Tran erhóht dessen 
Gerbwrkg. sehr. Die Gerbung setzt erst unterhalb ph  =  6 e in ; entkalkte BloBen 
gerben sich schneller u. besser an ais nicht entkalkte. (Collegium 1926. 201—03.) Ri.

Albert af Forselles, Das Hochvakuumgerbverfahren und dessen Betrieb in  letzter 
Zeit. Resumć iiber die techn. D aten beim Aschcrn u. Gerben yon Ochsenhauten im 
Vakuum nach dem Verf. der Fa. N y d q u i s t  & H olm , Trollhattan, Schweden. Die 
Dauer des Ascherns u. Gerbens wird auf dio Hśilfte reduziert; die Erspam is an Extrakt 
betragt 25°/0. Die chem. u. mechan. Untersuchungsergebnisse des Leders lauten 
giiustig. (Ledertcchn. Rdsch. 18. 119—23.) RlESS.

A. Deforge, Der E influp des p^-Wertes auf die Formaldehydgerbung. Erórterung 
der Arbeiten yon T h o m a s , K e l l y  u. F o s t e r  (Journ . Arner. Leather Chem. Assoc. 
21. 57; C. 1926. I. 3641) u. A. M. H e y  (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 6. 131 
[1922]) hieriiber. Der giinstigste pH-Wert scheint bei P h = 7 —9 zu liegen; iiber
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pH= 9 —10 erhalt man bei Abwesenheit von Neutralsalzen starkę (juellung; unter 
P h  =  7 wird nur wenig Formaldehyd aufgenommen. (Halle aux Cuirs 1928. 105

P. HuC, Zum  Gegenstand der Arsenikhaule. In  gewissen Departements werden die 
Rolihiiuto m it As-Verbb. behandelt. Diese Hiiute behalten 3/4 ihres Griingowiehts; 
sic erhitzen sieh beim Lagern u. lassen sich schleclit ascliern. Vf. g ibt verscliiedene 
Methodcn zum schnellen As-Nachweis an, wobei die dialysierten Ausziige der H au t 
verwendet werden. Am geeignetsten ersclieint folgende Metliode, bei der keine Dialyse 
nótig ist: H autstreifen werden 24 Stdn. ausgezogea u. das F iltra t m it N aH S 03 u.
u. HC1 yersetzt: ein Stiick blankes Cu uberzielit sich in dieser Lsg. bei Anwesenheit 
vonAs m it einer grauen Schicht. (Halle aux cuirs 1926. 97— 100. 129—31.) R i e s s .

Lorenzo Chiesa, Uber die Beslimmung des proteólytischen Vermdgens von Beizen.
3 Beizen wurden nach yerschiedenen Methoden auf proteolyt. Vermógen untersucht, 
von denen einige liier zucrst beschrieben zu sein scheinen. Die Ergebnisse stimmten 
boi den yerschiedenen Methoden bzgl. der Abstufung der Wirkungsenergie uberein. 
(Bollet. Industria delle Pełli 4. 112—22. Torino, Concerie Italiane Riunite.) Sp.

G. Powarnin und J. ScMehireff, Zur Frage der Lederuntersuchung. Vergleichende 
Verss. an gruben- u. faBgegerbtem Leder zeigen, daB das Grubenleder eine hohere 
Durchgerbungszahl hat. Das FaBleder ist tro tz des lioheren H 2S 0 4-Gelialts lialtbarer. 
Fiir, die H altbarkeit ist nieht die absol. Menge freier H 2S 0 4 maBgebend, sondern das 
VerhśLltnis der H 2S 0 4 zum W .-Gehalt u. zu den 1. Salzen. Durch Best. des N-Gehalts 
in yerschiedenen Schichten des Leders wird ein „Koeffizient der Durchgerbung“ auf- 
gestellt u. durch Verreiben m it Sand eine „Verroibungszahl“ . Bei Best. des Auswaseh- 
baren wird mehr extrahiert, wenn m an erst m it A. u. dann m it W. behandelt ais um- 
gckchrt. (Collegium 1926. 269—75.) R i e s s .

Henri Dackweiler, Die Schwefelsaure im  Leder. Der G esam t-S03-Gehalt des 
Leders bildet lcein MaB fiir den Gehalt an schiidlieher S 0 3. Eine Proportionalitilt 
zwischen dem pn-W ert des wss. Ledcrauszuges u. dem G esam t-S03-Gehalt des Leders 
besteht nicht. (Le Cuir Techniąue 18. 249—52.) R i e s s .

Giuseppe Antonio Bravo, Der Melagrano: Gcrhsloff aus Lybien. Es handelt 
sieh um den Granatbaum, Punica granaium, dessen Fruchtschalen in Lj'bien in pri- 
mitiyer Weise zum Gerben benutzt werden. Es werden die bisher bekannten Bestand- 
teile der yerschiedenen Pflanzenteilc aufgezilhlt. In  den eingesandten Bruchstiicken 
der Fruchtschalen fand Vf. ca. 210/0, in ausgesuchten Teilen >  25%  Gerbstoffo. Reieher 
daran zeigten sich getrocknete Bliiten einer in Giirten gcziichteten V arietat. (Bollet. 
Industria delle Pełli 4. 125—30. 1 Tafel. Torino, R. Ist. nazion. per le Industrie del 
Cuoio.) ’ SPIEflEL.

Waltlier Herzog, Die Verweriung der Nebewprodulde der Saccharinfabrikalion in  
Jer Chemie synthetischer Gerbstoffe und in  der Gerberei. Ais Nebenprodd. kommen vor- 
wiegcnd p-Toluolsulfochlorid u. p-Toluolsulfośaure (durch Vcrseifung) in Betracht-, 
ferner boi energ. Sulfochloricrung Toluoldisulfoelilorid. Erstere dienen zur Herst. 
synthet. Gerbstoffe. Gerbcnde Stoffe entstehen: durch Kuppeln von Sulfanilsaure 
oder p-Phenolsulfosiiure m it Nitrotoluolsulfochlorid, darauffolgender Retl. der Nitro- 
gruppe u. Bcliandlung m it Toluolsulfoehlorid; durch Kuppeln von Sulfanilsaure m it 
P-Toluolsulfochlorid u: Erhitzen m it Formaldehyd; durch Erhitzen yon Oxyarylverbb. 
nut Toluoldisulfoelilorid; aus Sulfitablauge u. p-Toluolsulfochlorid; durch Erhitzen 
v°n p-Toluolsulfosaure auf 170°; ferner durch Losen der Kondensationsprodd. von 
Ketonen u. Phenolen in p-Toluolsulfosaure oder dereń Na-Salz. (Collegium 1926. 
203—08.) R i e s s .

Emile F. Terroine, G. Lepage und J. Ponsot, Die Methoden der Fettbeatimmung 
m  Leder. Alle bisherigen Methoden bestehen in der Extraktion  des trockenen Leders 
nut organ. Lósungsmm. Jedoeh nur die Metliode der alkal. Yerseifung des Leders

bis 09.) R i e s s .

VTIT. 2. 80
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oder scincs alkohol. Auszuges g ibt den wahren Fettgehalt an. Vf. yergleieht dio durch 
Extraktion m it verschiedenen organ. Losungsmm. erlialtenenW erte m it dem durch Ver- 
seifung orhaltonen wahren Fettgehalt an einem stark  gefetteten yegetabil. Rindlcdcr: 
allo Losungsmm. geben zu hohe W erte (Trichloriithylen die liochsten); bei PAe. ist 
der Unterschied am kleinsten, wonach PAe. ais das geeignctste Extraktionśm ittel 
erscheint. (Lo Cuir Techniąuo 18. 260—G6.) RiESS.

V. Kubełka und J. Wagner, Zur eleklrometrischen Beslimmung der Wasserstoff- 
ionenk-onzcnlralion in  kolloidalen Losungen (insbesondere in  Gerbbriihen). Bei Anwesen- 
licit mancher organ. Kolloidc uberzieht sich dic Pt-Elektrode m it einer Schiclit koagu- 
lierter Kolloidteilchen. Vff. geben eine Tauchelektrode an, bei wclcher der Pt-Draht 
boi jeder folgenden Messung 1 mm tiefer in die Fl. taucht, so da 13 immer eine frischn 

,Pt-Oberflacho m it der Lsg. in Beriilming kommt. Es lassen sich so 20— 30 Messungen 
hintereinander ausfiihren. (Collegium 1926. 266— 69.) R i e s s .

V. Kubełka und J. Wagner, Yorschlag einer Methode zur Beslimmung des Enzym- 
wertes der kilnstlichen Beizen. Das Unlosliche wird durch Ausziehen m it W. von 37°
u. Trocknen crm ittelt; in der Lsg. werden die Salze bestimmt. Der trypt. Wirkungs- 
wert wird nach der Fuld-GroB-Methode (Caseinverdauv.ng) m it eincln besonders kon- 
struierten App. gemessen: ais Caseintest wird die von 1 kg Beize yerdaute Casein- 
mengo in g bezeiclinet. Es zeigt sich, daB boi kleincn Fermentkonzz. die Reaktions- 
gesehwindigkeit gróGcr ist ais boi hóhoren Konzz. Dio Abnahmc ist nicht linear. In 
sehr yerd. Lsgg. ist dio Reaktionsgeschwindigkeit sehr groB. (Gerber 52. 73— 75. 
83— 85. 94— 97.) R ie s s .

V. Kubełka und J. Wagner, Beitrag zur Beslimmung des Chroms in  gebrauchten 
Chrombrilhen. Vff. finden dic Ursache fur die Stórungen bei der Cr-Best. in  gebrauchten 
Cr-Briihcn in dom hommenden EinfluB von gol. H autsubstanz (oder Gelatine) auf 
dio Zera. der wss. H 20 2-Lsgg. bcim Erhitzcn. Der Fehler liiBt sich durch Zugabe von 
ICMnO., bei folgender Arbcitsweiso beseitigen: Die Cr-Briihe wird m it KOH  u. I I20 2 
10 Minuten erh itzt; hierauf m it 1-n K M n04 versetzt, bis ein Nd. von 5In02 entsteht, 
nach 5 Minuten aufgefullt u. filtriert. (Collegium 1926. 257— 6G.) R i e s s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Mariam,
Wolfen, Kr. Bitterfeld), Herstellung gerbender Stoffe, dad. gelc., daB m an in Abanderung 
des D. II. P . 116277 auf Nitronaplithaline Disulfit bei Ggw. oder Abwesenheit von 
neutralem Sulfit einwirken liiBt u. die entstandenen Prodd. in ilire Al- oder Cr-Verbb. 
.iiberfiilirt. — W ahrend bei Verwendung von Nitroverbb. anderer KW-stoffo nur bei 
gleichzeitigem Zusatz yon Aldehyden u. Disulfit Prodd. erhalten werden, dereń Cr- u. 
Al-Salze Geibstoffoharaktcr besitzen, gewinnt m an aus den Einwirkungsprodd. von 
Disulfit auf Nitromphthaline unm ittelbar durch tlborfuhrung in ilire Al- oder Cr-Salze 
stark  leimfallcnde, zum Gerben tier. Hdute verwendbare Prodd. Z. B. wird a -Nitro- 
naphthalin m it 10%ig. Lsgg. yon N aH S 03 u. Na2S 03 mehrere Stdn. auf 130—150° 
erhitzt. Zu diesem Bedidtionsjyrod. gibt man eine konz. wss. Al2(S04)3-Lsg. u. entfernt 
den Nd. von NaaS 04. Dio dunkelrotbraune Lsg. des Al-Salzcs des Reduktionsprod. 
ist in jedem Yerhaltnis in W. 1. — Ein weiteres Beispiel betrifft die H erst. des Cr-Salzes 
des Reduktionsprod. von 1,5-Dinitronaphtlialin mit NaHSOa u. Na2S 0 3 durch Einw. 
yon Cr-Alaun. (D. R. P . 427 999 KI. 12o vom 27/11. 1920, aUsg.*28/4. 1926. Zus. 
zu D .R .P . 416277; C. 1925. II. 1918 (Action-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrik.).) ScHOTTL.

A. Gansser, Basol, Schweiz, Yerfahren zum Kennzeichnen von Hduten und Leder, 
darin bestehend, daB man der H aut bezw. dem Leder vor oder wahrend des Gerb- 
rorgangs geringe Mengen von Ni oder Ni-Yerbb. gleichmaBig einyerleibt, zweckmaBig 
derart, daB das Ni oder die Ni-Yerbb. Stoffen zugefiigt werden, welche ohnehin zur Be- 
handlung der H aut dienen, wie z. B. Gerbbriihen, Salzlsgg. u. dgl. — Es ist so móglich, 
selbst aus Bruehteilen der H aut, des Leders oder der daraus hergestellten Gegenstónde,
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wio Riemen, Scliuko u. dgl., ja  selbst noch in der Aselio dio bzgl. H aut, bezw. das Leder, 
z. B. m it Bezug auf Ursprung, Herstollungsverf. o. dgl. zu identifizieron. Das Ni laBt 
sich hiorbei solbst boi 400000-facher u. gróBerer Verdiinnung m it W. noch m it vollcr 
Sichorhoit nachweisen. Beispiele betreffen die Kennzeichnung von Roliliaulen u. Fellen 
wahrend des Desinfektions- oder Konserviorungsvorganges, wobei den Pickoln oder 
Laugen cino wss. Ni-Salzlsg. zugesotzt wird — sowie von Cr-Leder m it wss. NiCl3-Lsg, 
oder motali. Ni, die man zu der Cr-Brtihe wahrend der Gerbung gibt, — u. von Mg- 
Lcdcr, horgestellt durch Einw. von Mg-Salzen, 1. Carbonaton u. goringen Mengen Ni- 
Verbb. (D. R. P. 429 801 KI. 28a vom 24/6. 1923, ausg. 3/6. 1926.) SCHOTTLANDER.

Charles H. Campbell, Lynn, Massachusetts, V. St. A., Gerbverfahren. Dio Haut- 
bloBcn -werden in ein Bad, enthaltend eine wss. Lsg. von EiweiBabbauprodd. gebraclit
u. nach beendeter Impragnierung der iiblichen Gerbung unterworfen, wodurch dio 
Abbauprodd. unl. in der Hautfaser niedergeschlagcn w'crden. — Man erhalt so ein 
besonders widerstandsfahiges Leder. Zur Horst, der Abbauprodd. werdon Kollugen, 
Gelatine, Keratin oder Elastin 4 Stdn. m it Wasserdampf unter Druck behandelt. Iiiorauf 
wird das Reaktionsgomisch abgelassen, filtriert u. zu einer 50%ig. wss. Lsg. eingeengt, 
die in der Hauptsaehe Albumosen u. Peptone u. nur Spuren von Aminosauren enthalt. 
(A. P. 1 586 964 vom 11/8. 1924, ausg. 1 / 6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Jacob Raiser, Hornell, New York, Dudley S. Mersereau und John M. Payne, 
Emlicott, New York, V. St. A., Bleichen von Sohlleder. Das zu blcichende Leder wird 
nacheinandcr ca. 5 Min. in W. von 50°, eine vcrd. Alkalilsg., eine Lsg. von wss. H^SO.j, 
NaCl u. Alaun, 40° B6, oino verd. H 2S 04, 20° B6 u. schlioBlich in ręines W. getaueht. 
In samtlichen Badern wird oine Temp. von 50° aufrechterhalten. Nach Verlassen des 
letzten Bades wird gotroeknet. — Man orhiilt ein nicht briiehig werdendes Prod. von 
glcichmiiBiger heller Farbę u. dcm urspriingliclicn Gewicht. (A. P. 1 588 686 vom 
25/1. 1922, ausg. 15/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Gerb- und Farbstoffwerke H. Renner & Co. Act.-Ges., Hamburg, Herstdluwj 
eon in laillem Wasser leicht loslichen Gerbstoffausziigen beliebiger Starken, yornehmlich 
Qnebrachoausziigen, durch Beliandlung m it Sulfositurcn oder sulfosauren Salzen,
1. dad. gek., dal} man dem Rohauszug einen Bruchteil der bisher iiblichen Mengo von 
Sulfosauren oder dereń Salzen zufiigt u. im Autoklaven so lange iiber 100° erhitzt, 
bis oino Probo in k. W. 11. ist. — 2. darin bestehend, daB dio Druckbchandlung der 
pflanzlichen Gerbstoffausziige m it sulfosauren Salzen in zwoi Stufen zerlegt wird, 
nulem man entweder zuerst dic Basen u. danaeli dic Sulfosauren einwirken laBt oder 
den umgekchrten Wcg einachlagt. — Boi der Einw. von otwa 10% der boi don bisher 
bekannten Verff. angowandten Mengen von Sulfosauren oder dereń Alkalisalzcn unter 
Druck auf phlobaphenhaltige Gerbstoffausziige, besonders des Quebrctchoholzcs, erhalt man 
in k. W. 11. Gcrbextrakte, die den Charakter des unversclmittcnen Ausgangsstoffes 
beibchalton haben, bzgl. der Farbo diesen iibertreffen, bzgl. der gowiehtsgebendcn 
Oerbwrkg. ihm vóllig gleichkommen. Dio E xtrak te zeichnen sich durch geringen 
■Aącliengchalt aus, reagieren auf Kongo noutral, auf Laekmus sauer u. lassen sich wio 
(lic gowohnlichen pflanzlichen Gerbextrakte zu in k. W. 1. festen Prodd. eindampfen. 
Ala Druck boi der Horst, erweist sich l l/2— 2 at., ais Temp. 125° zweckmaBig. Beispiele 
sind angegeben fiir dic Horst. 11. Gerboxtraktc aus unbehandeltem argentin. Quebracho- 
cMrakt, mit ca. 10% unl. durch Einw. von: dikresylmethandisulfosaurcm Na, — eines 
^ n-Salzes einer Disulfosaurc des durch teilweise Oxydation u. Kondensation von Kresol 
crhaltlichcn Prod., — dos K-Salzes der Monosulfosaure dessclben Kresolderiv. (dieso 
Sulfosauren erhalt man z. B. durch Eintragen von Kresol u. 20%ig. K 2Cr20 7-Lsg. in

• maBig erwarmte 20%ig. H 2SO,i, Auswaschen des k. festen, braunlich gofiirbten Prod. 
'w  anhaftendem 01-3(80 4 )3, Trocknen; Pulvorn u. Sulfonieren in ublicher Weise), — 
'°n : 2-anuno-8-oxijiiaphthalin-(j-sulfosaurem, Na, — von: cumaronsulfosaurem Na, — 
' ou bciizolsulfosaurcm N II it — von Naphthalin-fi-sulfosaure, — von naplithaliii-a.-

80 *
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sulfosaurem Na, sowio durch aufcinnndcrfolgcndcs Erhitzen des Extraktes erst mit 
N asC03 bezw. (N IIi )2G03 u. dann m it freier Cumaronsulfosaure. (D. R. P. 426 842 
KI. 28a Yom 27/7. 1923, ausg. 20/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

J. und W. N. Hutchings Limited, W arrington b. Liverpool, und James Alexan- 
der Sheplierd Morrison, Grappenhnll b. Chester, Engl., Herstellung von Oerbmilteln,
1. dad. gek., daB man die in naturlichen gcrbstoffhaltigen Rohstoffen pflanzlicher 
N atur enthaltenen oder aus den Gcrbextrakten ausgefiillten unl. oder wl. Bcstandteilc 
durch schnell vorlaufcnde Zerkloinerung in Ggw. von W. oder einer Gerbfl. mcchan. 
dispergiert. — 2. dad. gek., daB man dio Cellulose des Rohstoffcs ganzlich oder teil- 
weise dispergiert. — 3. darin bestehend, daB man den nach der Verdampfung oder 
beim Stehonlasscn oder wahrend der Gerbung sich aus der Gerbfl. ausscheidendcn 
Schlamm verwcndet. — 4. darin bestehend, daB man einen auf HautbloBo stark  ad- 
stringierend wirkenden yegetabil. Gerbextrakt m it einer wie oben gewonnenen, eine 
ungewohnlich hohe Menge von Nichtgerbstoffen in dispergierter Form enthaltenden 
Fl. mischt. — Z. B, werden Myrabolanen in einer gewohnlichen Zerkleinerungsvorr. 
zu einem Pulyer vermahlen u. dioses trocken m it W. gemiseht u. unterhalb 70° erwarmt. 
Nach oinigem Umrithren wird dio M. durch eine Kolloidmiihle hindurehgefuhrt, dies
3—4-mal wiedcrliolt u. dio gróberen faserigen Teilchen durch Pressen abgetrennt. 
l>io erzcugto Fl. diont zur Behandlung einer weiter en Menge Pulver, das m it ihr vcr- 
mischt durch dio Kolloidmiihle hindurcligeleitet wird. Diese Extraktion wird bis 
zur genugenden Anreicherung der Fl. wiederholt, dio starko Fl. wieder durch eine 
Kolloidmiililo getrieben, bis die ausgeflockton Teilchen dispergiert sind. Zur Wieder- 
gewinnung von otwas Gerbstoff aus dcm PreBriickstand der groben Teilchen wird 
dieser m it W. gewaschen. Man erhalt schlieBlicli eine Fl. der Zus.: 14,3 Teile 1. Gerb- 
sloffc, 7,5 Teile 1. Nichtgerbstoffe, 3,8 Teile unl. Stoffe u. 74,4 Teile W. — Gewisse 
Uohstoffo aus Australien geben stark  adstringierende, zum Gerben ungeeigncte Extrakte. 
Dieso Wrkg. kann man durch Zumischung eines wie oben gewonnenen Extraktcs 
mildern oder durch Zugabe des erschopften Gerbstoffs, dessen Cellulose dispergiert ist, 
An Colluioso reiehe Rohstoffe konnen auch in Ggw. synthet. Gerbstoffe zerklcinert 
werden. Es kann durch das Verf. die sonst erforderliche Vakuumverdampfung vcr- 
mieden u. eine hellere Gerbfl. erhalten werden, in der die Cellulose nicht chem. ab- 
gebaut ist. Zum Gerben wird dio Fl. m it W. verd. u. entkalkte HantblóBe in sie hinein- 
gelegt, die Fl. tiiglich verstarkt, bis sich die H aut in einer Fl. von 40° Barkometer 
befindet. Nach 8 Tagen wird die H au t herausgenommen, geólt u. getrocknet. In 
dera trockenen Leder ist der adsorbiertc Gerbstoff infolge Ausfiillung oder Ausflockung 
der dispergierten Cellulose gegen die adsorbierende Wrkg. von W . fester gebunden 
ais in gewOhnlieh gegerbtem Leder. (D. R. P. 429 180 KI. 28a vom 6/3. 1924, ausg. 
19/5. 1926. E .P . 219 347 vom 24/1. 1923, ausg. 21/8. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

James Alesander Shepherd Morrison, Grappenhall b. Chester, Engl., Gcrb- 
m itkl. (A. P. 1 581 224 vom 23/1. 1924, ausg. 20/4. 1926. — vorst. Ref.) Ś chottl .

Farbwerke vorm. Meister Lucins & Bruning (Erfuider: Georg Kranziein, 
A rthur VoB und Hugo Gartner), Hóclist a. M., Darstellung ton  Kondensations- 
jiroduktcn. der aromalischen lieihc, dad. gek., daB man arom at. Oxyverbb. in alka!, 
l^g. m it (a-Sulfomcthanverbb. der arom at. Reihe umsetzt u. gegebenenfalls die so 
entstaiulonen Prodd. durch Einfuhrung von Sulfogruppen in wasserlósliche Prodd. 
umwandelt. .— Hierl>ei tausohen die (o-Sidfomethylverbb. den SOsH-Rest der Seiten- 
kette leicht. gegen den Rest-O-Aryl aus. Die in W. 1. Prodd. sind unm ittelbar ais 
Oerlistoffe, verwcndbar, da sie tier. BlóBe ohne jegliehen Zusatz in wertvolles Leder 
Yorwandoln. Soweit die Umsetzungsprodd. keine freie SOaH-Gruppe melir enthalten. 
sind sio in W. unl., in organ. Losungsmm. 1. u. bilden zum Teil wertvolle Ersaiz- 
mittel fiir natilriiche H anc. D urch nachtragliohe Einfuhrung der S 03H-Gruppi: 
erhalt mail aus letzterem  ebcnfaUs in W. 1. Prodd. mit G crb e lo fjd g cn sch a jltn .
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Folgende Beispiele sind angegeben: Eine wss. Lsg. von l,a>-sitlfomethyl-2-oxy- 
naphihalin-6-sulfosaurem N a  wird m it einer wss.-alkal. Lsg. des ImrzarUgcn Konden- 
sationsprod. aus Phenol u. CU20  6 Stdn. unter Druck auf 120—150° erhitzt, bis 
ein beim Ansauern einer Probe entstandener Nd. beim Verd. m it W. wieder gel. 
wird. Nach dom Eindampfen bildet das Kondensationsprod. eine dicke, viscose, 
iu W. klar 1. M., die Gelatine aus ihren Lsgg. fallt u. ein helles, fast weifies Leder von 
hoher RciBfcstigkeit u. yollcm, weichem Griff liefert. — E rhitzt man das durch Um
setzung von Phenol m it CILO u. Na2S 0 3 crliiiltliclie l-Oxybenzol-2,oj-mcthylsulfo- 
saure N a  m it dcm Dinatriumsalz der Phenol-p-svlfosdvre 3 Stdn. auf 140—150° in 
wss. Lsg., so crliiilt man aus der m it Siiure neutralisierten u. eingedampften Lsg. ein 
Prod., das nach Zusatz von wenig CH3C 02H  ebenfalls ais Gerbmiltel Verwendung finden 
kann. — Durch Erhitzen von l,(o-sulfomcihyl-2-oxynaphthalin-3-carbonsaurem Na  
mit der Lsg. des harzartigen Kondensationsprod. aus Kresol u. Paraldehyd in  wss. NaOH 
unter Druck auf 130—140°, Ansauern u. Auswaschen entsteht ein. harzarliges, in 
schwachen Alkalien, wie Na2B40 7 11. Prod., das zur Herst. von Apprcluren Verwendung 
findon kann. — Aus m-Kresol u. 2-oxynaphthalin-l,(x)-melhyl&ulfosaxircin Na  ent-

steh t analog der m-Kresylather des 2-Oxy-l-methylol- 
H [• CII, naphthalins nebenst. Zus., der in wss. alkal. Lsg. m it

(m) 30%ig. CH.,0 u. krystallin. Na2S 0 3 5— 6 Stdn. auf
90—95° erw arm t eine in W. 11. co-Methylsidfosdurc
liefert, die gelatinefiillendc Eigenschaften h a t u. tier. 
Blófie in wertvolles Leder. verwandelt. — Ein Prod. 

von analogen Eigenschaften erlialt man durch Kondensation von p,p'-Dioxydiplienyl- 
sulfon m it dcm Na-Salz der l,co-Svlfomethyl-2-oxynaphthalin-6-siilfosdure. — E r
hitzt man das durch Umsotzung von anthranilsaurem N a  m it CII „O u. Na2S 0 3 er- 
hiiltliche o)-stilfoinelhylanthranihaure N a  m it einer Lsg. des ImrzarUgcn Kondmsations- 
prod. aus Kresol u. CHsCIIO bezw. Paraldehyd in wss. NaOH 3 Stdn. auf 70°, so bildet
sich eine harzartige M ., die in schwachen Alkalien, wie Na2B40 7, 1. ist. — Aus der durch
Einw. von N aH S03 u. CH20  auf l-aminonaphthalin-4-sulfosaures N a  erhaltliclien 
iO-'Sulfomelhylver1). u. dem harzartigen Kondensationsprod. aus Phenol u. Acetaldehyd 
liiBt sich ein in Na2B40 7 1., in k. W. wl., in sd. W. 11. Kondensationsprod. gewinne-n, 
das ais Tanninersatz Verwendung findet. (D. R . P . 42 6  424  KI. 12 q vom 20/12.
1923, ausg. 3/6. 1926. E. P. 250  398 vom 24/4. 1925, ausg. 6/5. 1926. Zus. zu E. P.
211145; C. 1925. II. 2569. F . P. 30 350 vom 22/4. 1925, ausg. 7/5. 1926. Zus. zu
F. p. 576758; C. 1925. I. 1671.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Gerbmittcln,
1. dad. gek., daB man aus den durch Einw. von H N 03, nitrosen Gasen oder sonstigen 
Osydationsmitteln erhaltlichen Oxydationsprodd. fossiler Stoffe pflanzlicher H erkunft 
(las in den Oxydationsprodd. enthaltene Fe sowie dunkelfiirbende Bestandteile organ. 
Natur durch geeignetc Fallungsm ittel entfernt. — 2. dad. gek., daB man die wss. Lsg. 
desrohen Oxydationsprod. alkal. maeht, den entstandenen Nd. abfiltricrt- u. das F iltrat, 
zweckmiiBig bis zur beginnendon kongosauren Rk., m it vcrd. Siiurcn ansąuert. —
3. dad. gek., daB man die wss. Lsgg. der rohen Oxydationsprodd. bis zum Aufhoren der 
kongosauren Rk. oder dariiber hinaus abstum pft u. das Fe sowie sonstige dunkel
fiirbende Bestandteile durch Zugabc von H3P 0 j oder 1. Phosphaten ausfallt. — Z. B. 
"ird der durch Oxydation von Braunkohle m it H N 03 erhaltene Gerbstoff in W. gel. 
u' clie sd. Lsg. allmahlich m it Na2C03, NH3 oder NaOH bis zur deutlich alkal. Rk. 
versotzt, der Nd. abfiltricrt, das F iltra t bis zur kongosauren Rk. m it 10%ig. H 2SOj 
versetzt u. bei 100° eingeengt oder bis zur yollstandigen Trockne eingcdampft u. ge- 
pulvert. Beim Gerben in ublieher Weise fiir sich oder in Yerb. mit yegctabil. E xtrakten 
liefert das Prod. ein Leder yon festem Griff, guter Fiille u. schoner, ansprechender 
1'arbe. — Gibt man zu der h. wss. Lsg. des durch Einw. von H N 03 aui Uumuskohlc
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erhaltlichen Gerbsloffs NH3 bis zum Yerschwinden der kongosauren Rk. u. alsdann 
eine wss. Na-Phosphatlsg., die, auf den Fe-Gchalt des Gcrbstoffs bcrcchnct, ca. 25—30% 
iiberscliiissigcs Na-Phospliat enthalt, kocht kurz auf, filtriert nach dem E rkalten yom 
Nd. ab u. dam pft das F iltra t zur Trookne ein, so erhalt man ebenfalls einen helleres 
Leder liefcrndon Gerbstoff. Analog reinigt man die bei der Einw. yon H N 03 odor mtrosen 
Gason auf Steinkolile oder Torf gewonncnen Gerbstoffe, wobei man auch andere 1. 
Phosphate oder H 3POj yerwenden kann. (D. R. P. 429 179 KI. 2Sa vom 12/2. 1924, 
ausg. 20/5. 1926.) SCHOTTLANDER.

Charles E. Rudd, Asheville, North Carolina, V. St. A., Herstellung von Gerbmilteln. 
Yerschiedone pflanzliche Gcrbextrakte werden mitciuander vermischt u. zu dem Gc- 
misch Na2C03 gegeben. — Diese Gerbmittol ermoglichen eino schnelle Durcligcrbung 
sclbst yon dicken Hauten. Man mischt z. B. Fichtenrinden- u. Quebrachooxtrakb mit- 
einander, gibt eine Lsg. von Na2CO:, in w. W. hinzu u. laBt das Gemisch 2—3 Tage 
bis zur Bccndigung der C 02-Entw. stehen, worauf dic Briihe gebrauchsfertig ist. 
Ahnlich yerfalirt man boi Mischungen aus Kastanieriholzextraht u. Quebracho oder 
solchen aus Eichenrinden-, Hemlock-, Gambirextiakt. (A. P. 1 585 211 yom 29/3.
1922, ausg. 18/5. 1926.) SCHOTTLANDER.

Halowax Corporation, New York, iibert. yon: Sandford Brown, Montclair, 
Now Jersey, V. St. A., Schmiermitłel fiir Ledertreibriemen, bestehend aus Rioinusol, 
Rindcrklauenól u. Monochlornaplithalin. — Das letztere bewirkt ein besseres Ein- 
dringen der Ole in das Leder, halt dieses weich u. maclit es wasserdicht. (A. P. 1 584 209 
vom 23/4. 1925, ausg. 11/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

XXIV. Photographie.
J. I. Crabtree, Die Bereitung photographischer Bader in  der photographischen und 

kincmatographischen Industrie. Vf. gibt eine cingchcnde Bcschreibung der fiir die 
Herstellung gróBcrcr Mengen von pliotograph. Biidcrn notwendigen Gcratschaftcn. 
Dic in kunftigen Abliandlungen zu yerwendenden Definitioncn u. Fachausdriicke 
werden erklart. (Rev. Franęaise Photographie 7. 147—50.) K e l l e r i i a n n .

Rohen, Die pholochemische Verstarkung durch Schwefelung. Dic P la ttc  oder der 
Papierabzug wird durch eine Lsg, yon 10 g K 3[Fe(CN),i] u. 10 g K B r in 1000 g H 20 
ausgebleieht u. gleicli danach dem Tageslicht ausgesetzt. Das dabei wiederkelircnde 
Bild wird durch ein Sidfidbad yerstarkt. Es ist zu beacliten, daB dic ganzc Schiclit 
gleichmaBig feucht bleibt, andernfalls entstehen UngleichmiiBigkeitcn in der Ent- 
wicklung des Bildcs. (Rev. Franęaise Photographie 7. 169—70.) KELLBBMANN.

Josef Marie Eder, Ober die spektrale Lichte.mpfindlichkc.it der Chromate mit orga- 
nischen Substanzen. P l o t n ik o w  bat das Empfindlichkcitsmaximum yon Bichroinal- 
kollodiumschichten bei 5000 A gefunden. Dies steht nicht im Widersprueh zu den Be- 
fundeu des Yfs. (Handbuch der Photographie, 1. Bd., Abt. 3, 319- [1912]), da P lot- 
N t KO W eine andere sensible Schicht untersucht u. eine andere Lichtcjuelle benutzt hat. 
(Ztschr. f. Pliysilc 37- 235—37. Wien.) L e s z y n s k i .

Eugene Muller, Ycrgleich der Entwickler Melolhijdrochinon und Metochinon. Mclo- 
ehinon ist eine Additionsverb. yon Hydrochinon u. des Sulfats von Methylparamido- 
phenol. Mit diesem Entwickler werden andere aus yerschicdenen Mcngenverhalt- 
nissen vou Metol u. Hydrochinon erhaltene yerglielien. Dic Rcsultate sind in Tabellen 
zusammengestcUt. (Rev. Franęaise Photographie 7. 193—94.) KELLERMANN.

L. F. Daidson, Die Bedingungen fiir das Yerhallen des Silberbromids wahrend der 
Enlwicklung. In  einer fruheren Unters. waren folgende Tatsachen gefunden worden: 
Die Konz. eines Eutwicklers ha t weniger EinfluB auf die Gestaltsanderung der AgBr- 
Korner ais seine chem. Zusammensetzung. Die Entwicklung eines einzehien Kornes 
ycrliiuft selir schnell. Die Induktionsperiode ist m it einer R e a k t io n s g e ś c h w in d ig k c i t  
yergleiohbar. Dio Andcrung der GróBe u. Gcstalt der reduzierten Korner ist yerursacht
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dureli dio wechselnde Anzahl der ICeimo in der Kornoberfliicho. Vf. fiilirt neue Mes- 
sungen aus, um die fruhereri Resultate zu bestiitigen. U ntersucht wird die Wrkg. 
folgender Entwiekler: Hydrochinon-NaOH, Pyrogallol-N a2C03, Pyrogallol-Neto], Para- 
minophenol, Melolhydrochinon-TioT&x. Die Yerwendeten Konzz. sind in Tabellen auf- 
gefiihrt. Das P lattenm aterial stellt sich Vf. sełbst her, um UngleichmaBigkeiten zu 
vermeiden. Drei Emulsionon yon yersehiedener Empfindlichkeit kommen zur Unters. 
Die Belichtung gescliielit m it einer 19,9-kerzigen evakuierten Metallfadenlampe bei 
einem Abstand von 3,143 in. Die genaue Innelialtung einer bestimm ten Beliehtungs- 
zoit wird dureli einen langsam rotierenden Sektor bcwerkstelligt. Von den Emulsionen 
werden Einschichtplatten horgestellt; die Korner werden vor u. nach der Entwioklung 
photographiert u. ausgemessen. Pyrogallol-Na2C 03, Pyrogallol-Metol u. Hydrochinon 
prodnzieren dieselbe Foem der entwickclten Korner. Die Prodd. der genannten Ent- 
wickler lassen sich nicht yoncinander unterscheiden; die ursprungliche Gestalt bleibt 
ziemi ich erhalten u. die Grenzlinien sind scharf ausgepriigt. Mit Metolhydrochinon- 
Borax entstehen unregelmafiige, federfórmigc Korner, dereń K anten diinn u. durch- 
scheinend sind. Hicr beobachtet man im Gegensatz zu den friiheren Feststellungen 
auch Korner, dio nur zum Teil entwiekelt sind. Paramidoplienol gibt ein unregel- 
maBiges schwammiges K om ; jede Spur der urspriinglichen Gestalt ist yerschwunden. 
Die prozentuale Haufigkeit der KorngroBen wird vor u. nach der Entw. festgestellt, 
die Resultate m it den yerscliiedenen Entwieklern sind in Kurven zusammengestellt. 
(Photogr. Journ. 66. 230—40.) K e l l e r m a n n .

J. Dudley Johnston, Diapositwe nach dcm Thiocarbamidverfahren. F iir das Verf. 
zur Herst. farbiger Diapositivbilder dient ein gewohnlicher Entwieklcr (z. B. Metol- 
liydrochinon) m it einem Gelialt an Na2S 03 u. N a2C03, der m it einer Lsg. von NH4Br, 
(NH4)2C03 u . CS(NH2)2 kombiniert ist. Dio Wirkungsweiso von (NHj)2C 03 u. CS(NIł2)2 
ist nicht bekannt, beide sind aber unentbehrlich fiir den ProzeB u. konnen auch nicht 
dureheinander ersetzt werden. Empfehlenswert ist die genauo Einhaltung der Be- 
tlingungen bei der Entwicklung. (Dauer, Temp., Konzz.), um gleichmaBige Resultate 
in den Farbtonen zu erhalten. Die Dauer der Exposition ha t keinen EinfluB auf die 
Farbo; die Dauer der Entwicklung beeinfluBt die Tiefe u. den Ton der Farbung. 
(Photogr. Journ. 66. 159—62.) KELLERMANN.

G. Kogel und A. Steigmann, Die Lichtempfindlichkeit der Farbstoffe. (Vgl. Ztschr. 
f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 24 .18; C. 192 6 .1. 2994.) Vff. nelinicn 
an, daB dio lichtempfindlichen Farbstoffe durch Licht in eineń Zustand erhohter Ak- 
tivitat (Lichtkorper m it lióherem Energiegekalt ais dio Dunkelkorper) verwandelt 
werden, der sich in einem System Farbstoff-Sensibilisator-W. durch E in tritt oiner 
pliotocliem. Rk. verrat; diese besteht primar aus einer Hydrierung des Farbstoffs u. 
einer Dehydrierung des Sensibilisators. Beispiele sind die Red. des Farbstoffs u. dio 
Oxydation (Gerbung) der Gelatine in gewissen Farbstoff-Gelatineschichten u. zahl- 
reiche Falle aus der Farberoiteelinik. Dio Desensibilisierung der Ausbleichung eines 
Farbstoffes, z. B. Eosin, durch andere Farbstoffe (Methylenblau, Dcsensibilisatoren 
vo,i L u p p o -C r a m e r ) , Nitrovcrbb., Neutralsalze, wie K 1Fe(CN)6, KBr, K J  u. a., be- 
nilit wahrschcinlich darauf, daB der Desensibilisator durch den vom Eosin aktivierten 
H der Sensibilisatormolekel lcichter red. wird, ais das Eosin selbst. Am Methylenblau 
u- den Chinondiaziden lassen sich schon sehr sehwache Lichtcindriickc bei Anwesenheit 
v«n Gelatine oder Cellulose nachweisen. W ird Methylenblaugelatinepapier 1—2 sec. 
unter Farbfiltorn bolichtet u. m it AgN03-Lsg. (1:100) libergosscn, so entstehen an 
Jen beliehteten Stellen u. z war unter allen Farbfiltern (am sehwaelisten unter Griin) 
Ag-ICeime, auf denen sich bei nachfolgender physikal. Entw. m it alkalifreiem Metol- 
sulfit bildgebendes Ag niedersehlagt. Dcnselben Effekt, allerdings weniger ausgepragt, 
geben auch einigo wichtige photograph. Sensibilisatoren u. Desensibilisatoren, z. B. 
Mcyanin, Ortochrom T, Eosin, Eryllirosin, M odam in B, Thioflamn T , Flavhulvlin u.
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Phenosafranin. Wegcn ihrer Panchromasie sind die Melby lenblaupapicro fiir meteorolog,
u. physiolog. Messungen besonders geeignet. (Kolloid-Ztsehr. 39. 52—56. Karlsruhe

Wadsworth Watcli Case Co., Dayton, iibert. von: Murray C. Beebe, Alexander 
Murray und Harold V. Herlinger, Cincinnati, V. St. A., Pholochcmische Verfalirev, 
Durch Kondonsation von Furfuran, Thiophen oder Pyrrol m it sieli sclbst oder mit 
Aceton, Anilin, a-N aphthylaniin, besonders aber von Purfuran m it /?-Naphthylamin, 
Cyclohexanon, m-Toluylendiamin, p-Toluidin, Benzidin, Xylidin u. dgl. unter der 
Einw. von NH3, NaOH oder HC1 entstehende Kunstharze werden in geoigneten 
Losungsnnn., z. B. Bzl., Methylathylketon o. dgl. gel. u. m it diesen Lsgg. diinne Pilnie 
auf Glas, Metali o. dgl. erzeugt. Die Pilnie sind ohne weiteres lichtempfindlieh u. 
fiir photochem. Zwecko geeignet, doch empfiehlt es sich, den zu ihrer Bereitung dienenden 
Lsgg. eine kleine Menge eines freien Halogens, besonders J , oder eines unter Einw. 
des Lichtcs freies Halogen abspallenden Stoffes, wie CH J3, Tetrajodpyrrol, Metali* 
alkylhaloid, z. B. Bleitriiithyljoćid, H g J  o. dgl. zuzusetzen. Die bclichteten Filme 
werden durch Behandeln m it Pil. entwiekelt, welche die beim Belichten unverandgrten 
Bestandteile der Pilnie lósen. — AuBer den obengenannten ICunstharzen sind sehr 
vielo natiirlicho odor kiinstliclie Harze zur Herst. lichtempfindlicher Pilnie geeignet, 
besonders wenn ihnen Sensibilisatoren der erwiihnten Art, aber auch Fe20 3, ZnO, 
PbOo, P b J2, Hg,J2, BaC03 o. dgl. zugesetzt werden. Z. B. sind die durch Kondensation 
yon Phenolen m it CH20 , Hexam ethylentetram in o. dgl. entstehenden 1. Harze, Bitumen, 
die iitherl. Teile des Asplialts, die aus Anilin u. Formaldehyd oder Benzaldehyd ent- 
stohenden Harze, sowio die durch Kondensation durch Hitze, liingeres Stelien, chem. 
Einflussc u. dgl. aus ungesatt. organ. Verbb. entstehenden, in W. wl. oder unl. Harze, 
Kauri-, Kautschukharze, BluteiweiG, die bei der Einw. von Cl2 auf Paraffin ent
stehenden Erzeugnisse, die aus ungesatt. hólieren aliphat. Sauren, wie Oleomargarin- 
saurc, iliren Estcrn, Salzen u. dgl. entstehenden Harze fiir sich oder in Mischung mit 
anderen lwlitempfindlichen Harzen u. Sensibilisatoren verwendbar. (A. PP. 1 587 269 
vom 18/11. 1922, 1587 270 vom 24/11. 1922, 1587 271 vom 27/11. 1922, 1 587 272
u. 1 587 273 vom 19/1. 1923 u. 1 587 274 vom 22/1. 1923, ausg. 1/6. 1926.) K u h l i n g .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Zweigniederlassung Wien, E nłm ckeln  
und Fizieren von Iłonigenpłatłen und -fiłmen. Die P latten  werden in einer lichtdiclitcn, 
aber fiir Fil. durchlassigen Hiille angeordnet, z. B. in schwarzes P iltrierpapier ein- 
gehiillt oder es wird die liclit- u . flussigkeitsdiclite Hiille m it gegen den Lichtzutritt 
geschiitzten óffnungen yerselien. Die P latten  oder Filme werden im ersteren Palle 
durch Eintauclien in die Entwicklerlsg., im zweiten Pall durch EingieBen dieser Lsg- 
entwiekelt, in dersclben Weise ausgewasclien u. ebenso fixiert. Siimtliche MaBnahinen 
konnen bei Tageślieht erfolgen. (Oo. P. 103450 vom 3/8.1925, ausg. 25/5. 1926.) Kiiir.

Kalmus, Comstoek & Wescott, iibert. von: Edward J. Wall, Wollaston, und 
Daniel F. Comstoek, Boston, Massachusetts, V. St. A., Farbslofflosungen zum Sensi- 
bilisiercn ton  photographischen Silberemiilsionen. Den Lsgg. der sensibilisierend 
wirkenden Farbstoffe setzt m an geringe Mengen von Stoffcn zu, die ein Ausfallen 
der Farbstoffe verhuten, z. B. '/ooo°/o Gelatine, Eiweifi, Wasserglas, Dextrin, Zucker, 
Casein, Glycerin. (A. P. 1 573 595 vom 6/7. 1917, ausg. 16/2. 1926.) F r a n z .

Karl Binder, S tuttgart, Hcrslellung von TagcslichtenlwicHcrn fiir  photorjraphische 
Platten. (D. R. P. 430 9S6 KI. 57b vom 3/3. 1925, ausg. 25/6. 1926. — C. 1926. I-

Techn. Hochschule.) K r u g e r .

2996.) K u h l in g
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