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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Max Sb eter, Demonstrierlarkeit der L u f Ig e wi chtwa nderung bei Oxydationen im  

geschlossenen System. Im  AnschluB an  Angaben von B ec caria  (1759) u. B lack  (1774) 
wird żur Dem onstration der Gewichtszunahme bei der Verbrenn.ung folgender Vers. 
vorgeschlagen: In  einem Ende eines m it 0 2 gefullten, ca. 15—20 cm langen, durch 
Stopfen hermet. verschlieBbaren Verbrennungsglasrohres, das auf einer Schneide wie 
ein Waagebalken balanciert, wird eine Fe-Spiralo durch elektr. Strom yerbrannt; das 
Ende des Rohres m it der Spirale sinkt; durch Auflegung von Gewichten wird das 
Gleichgewicht wieder hergestellt. (Ztschr. physikal. chem. U nterr. 43. 25—27. Jan.- 
Febr. Berlin-Wilm.) K r u g e r .

Z. Wojniez-Sianożęcki, Eine Interpretation der elektrisćlien N atur der Kohlen- 
sloffbindung m it Wasserstoff und aiuleren Elementen. FuBend auf seinen Betrachtungen 
iiber das period. System der Elemente (vgl. C. 1924. II. 269) wird die elektr. S truk tur 
von C2/ / 6, C2Hą u. C'2/ / 2 diskutiert. Es wird eine Theorie des Molekularvol. yon C2H B, 
0 2H.i u. C2H 2 gegeben. Ferner werden die sauren u. tox. Eigg. des H C N  m it seiner 
Konst. in Beziehung gebracht u. die charakteriśt. Unterschiede im Mechanismus der 
Einw. von H 20  auf C2Ca einerseits, auf C2HCu oder C2HAg andererseits diskutiert. 
(Roczniki Chemji 9. 628—-39. 1929. Warschau, Mil. Gasscliutzinst.) SCHONFELD.

W. V. Bhagwat und N. R. Dhar. Basizitdt und Konstitution einiger anorganisciier 
Sauren nach Leilfdhigkeits- w id Koagulalionstersuchen. Im  AnschluB an  eine friihere 
Unters. (vgl. C. 1929. I. 1795), in  der festgestellt wurde, dalj F '-  u. J 0 3'-Ionen prak t. 
wie zweiwertige Ionen wirken, versuchen Vff. aus Messungen des Leitvermogens u. 
der Koagulationskraft auf die Basizitat u. Konst. einiger anorgan. Sauren zu schlieGen.

H3P 0 2 (Na3P 0 2) 1-bas. m it Neigung, 2-bas. zu werden.
H 3POa (Na3P 0 3) 2-bas. m it Neigung, 3-bas. zu werden.
H JO 0 (K J 0 3) merkliche Neigung, 2-bas. zu werden.

Die Ergebnisse von Koagulationsverss. m it K- oder Na-Salzen von H 2T i0 4, H 4Sb20-, 
H 2B,j07, H V 03, H 2W 0 4 u . H 2Mo0 4 zeigen die zweiwertige N atur der negativen Ionen. 
— Der Vergleieh der Leitfahigkeitcn von K F  u. KC1 laGt n icht vermuten, dafi H F  
zweibas. ist, wiihrend Koagulationsverss. auf eine zweiwertige N atur des F '-Ions hin- 
deuteten (1. c.). —  Weitere Koagulationsverss. m it Chromaten u. Dichromaten sind 
eine Stiitze fiir die friiher (1. c.) ausgesprochene Yermutung, daB Chromsaure in  Lsg. 
ais H 2C r04 u. Kalium dichrom at ais K H C r04 vorliegen.
Aąuiyalentfiihigkeit. Ergebnisse bei Na3P 0 2, Na3P 0 3, K F  u. KC1 in Auswahl. Ergeb
nisse bei K J 0 3 nicht in  Ubereinstimmung m it Literaturw erten (WAŁDEN,Leitvermógen 

der Lósungen. 1924, Bd. II ., S. 113).
Konz. N / Na3P 0 2

0,6813 51,4
5,462 92

43,608 110,05
87,216 112,6 '

174,432 115,07
697,7 116,7

Verd. k j o 3 (NH,)jMo0 4 K3Mo0 4
16 — 84,5 —
32 90,1 96,45 108,5
64 93,95 108,8 113,7

128 97,29 120,3 119,8
256 100,45 128,6 125
512 103,4 136,9 128,8

1024 105,95 143,5 132,5
Konz. N / 

3,792 
15,068 
60,272 

120,544 
964,352 
928,704 

X II. 1.

NasPO,
110,3
142
169.5
181.6 
201,6 
205,21

Konz. N/ 
0,9843 
3,976 

15,68 
62,539 

250,27 
1001,44

K F
92,5

102,3
124.1
131.2 
133,5 
134

KC1
114.5
122.5 
143,9 
152,3
155.6
156.6
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W eiter stellen Vff. Verss. iiber das Koagulationsvermógen von Lsgg. der Hydr- 
oxyde von Zn, Sn, Pb, Cr u. Al in  KOH-Lsg. auf Fe(OH)3-Sole an. Durch die Auf- 
lsg. der Metallhydroxyde andert sich das Koagulationsyermógen des K OH nieht. Dies 
beweist, daB die Metallhydroxyde kolloidal in  KOH-Lsg. gel. sind. W iirden sich in 
der Lsg. Z inkat, S tannat usw. bilden, dann miiBte das Koagulationsvermogen dieser 
Lsgg. yóllig anders sein wie das der KOH-Lsg. (Journ. Ind ian  chein. Soe. 6. 781—91. 
31/10. 1929. AUahabad, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

A .K ap u s tin sk y , ZurFrage der Struktur von Krystallhydraten. V f.bchandelt theoret. 
die S truktur von Komplexverbb. m it einer ungeraden Zahl yon W.-Moll. B ei diesen 
Salzen wird das ersteM ol. W. m it einer groBeren W arm etonungangelagert ais jedes der 
folgenden, wahrend bei denS alzenm it einer geradenAnzahl von W.-Moll. dieHydrations- 
warme fiir jedes angelagerte W.-Mol. etwa gleieh is t. Umfangreieheres Materiał liegt 
fur die W arm ekapazitat der Salze vor. SCHOTTKY (Ztschr. physikal. Chem. 64. [1908] 
419) bestimm te die W arm ekapazitat yersehiedener H ydrate von CuS04 u. stellte 
fest, daB das erste W.-Mol. die K apazitat von 6,99 pro Mol ergibt, die weiteren unter- 
einander etw*a gleiclie W erte, im D urchschnitt 9,29. Diese letzte Zahl entspricht der 
nach der NERNSTsehen Form el fiir die Vers.-Temp. extrapolierten W arm ekapazitat 
von Bis. I n  den Fallen, in  denen die H ydratationsw arm en aller W.-Moll. gleieh sind, 
sind auch ihre W arm ekapazitaten gleieh; hier gilt das K oPPsehe Gesetz. W enn die 
H ydra ta  tionswarme des ersten W.-Mol. von der der iibrigen W.-Moll. yerschieden ist, 
so gilt das aueh fiir die W arm ekapazitat; das K oPPsehe Gesetz kann nieht mehr an- 
gewendet werdęn. Es g ilt dann folgende Gleichung: C =  c +  6,64 +  (?i — 1) - 9,2, 
wobei C u. c die molaren W arm ekapazitaten des K rystallhydrates u. des anhydr. Salzes, 
6,64 die m ittlere W arm ekapazitat des ersten W.-Mol., 9,2 die W arm ekapazitat von 
Eis fiir die Yers.-Temp. u. n  die Zahl der W.-Moll. im  H ydra t bedeuten. Vf. bereehnet 
nach dieser Formel die Molekularwarme der H ydrate von M gS04, CuS04, Z nS04, 
MgO, A12F6, Die berechneten W erte sind in  guter Ubereinstimmung m it den experi- 
mentell bestimmten, wahrend nach der K oppschen  Regel die Berechnung andere W erte 
ergibt. Andererseits stimmen die W erte nach der K o ppschen  Regel bei Salzen m it 
gerader Anzahl yon W.-Moll. (BaCl,, CaCl2, CaS04, CaO) gut m it den experimentell 
bestimmten iiberein, wahrend die obige Gleichung yersagt. Es zeigt sich also aueh 
liier, daB in  den H ydraten m it ungerader Anzahl von W.-Moll. das erste Mol. W . auf 
eine besondere A rt gebunden sein muB. Das W. kann  nieht ais solches yorliegen, da 
es in  den H ydraten  ais Eis existieren miiBte. Aber aueh dies is t n ieht móglieh, da 
seiner W arm ekapazitat eine Temp. yon — 160° entspricht.

Ais Hydratationsursache is t die Wechselwrkg. zwischen dem Wasserdipol u. dem 
K ation anzusehen. Diese Wechsehvrkg. is t von der Ladungsdichte des K ations ab- 
hangig. Vf. bereehnet die Ladungsdichte (/^-96540/iV-4r2, K  die W ertigkeit, N  Avo- 
GADEOsche Zahl, r  Ionenradius nach D a v e y , Physical Rev. 19 [1921]. 248) der Alkali- 
u. Erdalkaliionen u. fur die Ionen yon Mn, Ni, La, Zn, Cu u. Al. Die Ladungsdiehten 
der Alkaliionen sind klein u. steigen in  der angegebenen Reihenfolge. Die kleinen 
Ladungsdiehten der Alkaliionen reichen fiir eine K rystallhydratbldg. n ieht aus, wahrend 
A1+++ bereits eine so groBe Ladungsdichte besitzt, daB die Anziehung des O—  u. die 
AbstoBung des H + durch das A1+++ Hydrolyse bewirkt. Die zweiwertigen Ionen der 
Metalle Fe, Co, Ni, Mn, Mg, Zn u. Cu nehmen bzgl. der Ladungsdichte eine Mittel- 
stellung zwischen diesen beiden Gruppen ein. Diese Ionen weisen gu t ausgebildete 
K rystallhydratc m it ungerader Zahl yon W.-Moll. auf. Bei ihnen reicht aber die Ladungs
dichte n ieht mehr zur hydrolyt. Spaltung aus. Jedoch das erste W.-Mol., das in  ein 
starkes elektr. Feld gelangt, unterliegt einem Zerfall, indem sich das OH an  das K ation 
das H  an  das Anion bindet. Durch diese Bindung des OH an  das K ation w ird dessen 
Feld nunmehr so abgeschwacht, daB die weiteren W.-Dipole ais solche yom K ation 
angezogen werden. Eine solche Erklarung s teh t im  Einklang m it der von H u t t ig  
aus geometr. Vorstellimgen angegebenen geringen W ahrseheinlichkeit der Esistenz 
von ungeradzahligen H ydraten  u. auch m it Vorstellungen von W e r n e r . Formel- 
maBig lieBe sich diese Anschauung etwa wiedergeben durch: [0H-Me++(0 H 2)(j]S04-H.

Die Ionen lassen sich in  drei Gruppen teilen:
I. Ladungsdichte bis 10 Coulomb/A2-10-21 (Alkali-Ionen);

H- „  von 25—60 „ (Mg, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn, La);
I I I .  „  iiber 60 „ (Al).

Die ErdalkaHionen nehmen eine M ittelstellung zwischen I. u. I I .  ein. Ba++ gehort 
noch z u l . ;  daher bindet B aS 04 kein Hydratwasser; Ca++ nahert sich schon II .,  CaS04
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bildet daher schon ein H ydrat, aber nooh ohne besonderen Effekt fur das erste W.-Mol; 
— Vff. stellt nun schemat. S trukturbilder von H ydraten auf Grund der Oktettheorie u. 
einer Benzolring-ahnlichen Strukturform el von 6 W.-Moll. auf. (Ztschr. pliysikal. Chem. 
Abt. A. 144. 187—96. Okt. 1929. Moskau, In st. f. angew. Mineralogio u. Metallurgio 
d. Nichteisenmetalle. Therm. Lab.) L o r e n z .

Richard Lorenz und Robert Winzer, Gleiclugewichte zwisclien Metallen und Salzen 
im  Sclimelzflu/3. N r. 18. Das Gleichgewicht Calcium und Natrium  m it ihren Chloriden 
unter Zusatz uon Blei und Antimon zur Metallphase. (Vgl. C. 1930. I. 631.) Bei 
Systemen m it homogener Metali- u. Salzphase verschieben indifferente Zusatze zu 
den. Phasen in  interessanter Weise Lage u. Gestalt der Gleichgewichtsisothermen. 
Voraussetzung zur Yerwendung eines Stoffes ais Zusatz zur Metallphase is t seine 
chem. Indifferenz gegcn die Stoffe der Salzphase. Bei Verwendung von Pb ais Zusatz 
wurde von Vff. festgestellt: 1. die Verschiebung des Gleichgewiclits Ca +  2 NaCl 
CaCL +  N a2 u. 2. die TJngiiltigkeit des idealen Massenwrkg.-Gesetzes fiir dieses System. 
Bei Verss. m it Sb ais Zusatz wurde nur eine Vers.-Reihe m it dem Verhaltnis Sb/N a -f- 
Ca =  39,3 durchgefiihrt, da bei einem hoheren Geh. an  Leichtmetall die Homogenitiit 
der Metallphase bei 800° in  Frage gestellt war. Der Verlauf der Gleichgewichtskurye 
is t symm. zur Aquivalenzdiagonalen, eine Erscheinung, die bei den grofien Zusatzen 
zu erwarten war. Die Maximalverschiebung des Gleiehgewichts is t bei verschiedenen 
Zusatzm itteln verschieden. E in Zusatz zur Salzphase konnte bei dem untersuchten 
System Ca +  2 NaCl CaCl2 +  N a2 nicht in  Frage kommen, da alle Salze sioh 
an der Rk. mehr oder weniger betciligen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 183. 127 
bis 139. 23/9. 1929. F rankfurt a. M., Univ.) W r e s c h n e r .

Franz Skaupy, tlber die Konzentrationsverschiebungen in  verdiinnten Allcali- und 
Erdalkaliamalgam&n usw. Bemerkung zur Arbeit von Le Blunc und Jackh. In  der 
Arbeit von L e  B l a n c  u. J a c k h  (C. 1929. I I .  2981) wurden gewisse Anaichten ii ber 
Konz.-Versehiebungen irrtumlicli den amerikan. Forsehern L e w is , A d am s u. L a n -  
MAN zugeschrieben. Vf. m acht seine P rio rita t geltend unter Hinweis auf seine A rbeit 
iiber „D ie Elektrizitatsleitung in M etallen" (Verhandl. D tsch. pliysikal. Ges. 159  
[1914]). (Ztschr. Elektroehem. 35. 862—63. Nov. 1929. Berlin.) W r e s c h n e r .

W. P. Schischokin, Untersuchungen auf dem Gebiet der konzentrierten Losungen. 
(Vgl. C. 1929. II . 1512.) Schmelzdiagramme der ternaren Systeme: (Allylphenyl- 
thiohamsloff-o-Toluidin-m-Toluidin), (p-Dibrombenzol-Nitrobenzol-Allylsenfol), (Allyl- 
‘phenylthioliamstoff-Acetanilid-Anilin) nach der Methode von ALExE.JEFF- ScHRo neR , 
desgl. der Systeme {p-Dibrombenzol-Benzol-Anilin), (Allylphenylthiohamstoff-Acetanilid- 
Allylsenfól). (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 185. 360—68. 8/1. Leningrad, Polytechn. 
Inst., Lab. d. allg. Chemie.) AsCHERMANN.

W. N. Ipatjew, G. A.Rasuwajew und I.F.Bogdanow, Verdrangung non Metallen 
aus metallorganischen Verbindungen durch Wasserstoff unter hohem Druck. In  Fort- 
setzung der Arbeiten iiber die Metallverdrangung aus wss. Lsgg. durch H 2 unter Druck 
(ygl. C. 1928. I I .  2339) wurde die Móglichkeit der Verdrangung des Metalls aus un- 
dissoziierten Yerbb. untersucht. Hierzu wurde die Einw. des H 2 auf nichtwss. Lsgg. 
metallorgan. Yerbb. untersucht. Vorlaufige Unterss. m it Verbb. des Pb, Sn  u. E g  
ergaben, daC H2 unter hohem Druck diese Metalle verhaltnismaBig leicht verdrangt. 
Naher ^mrde die Verdrangung von Aryl- u. Alkylyerbb. des Pb untersucht. Tetra- 
phenylblei zers. sieh nach der Form el: Pb(C6H5)4 +  2 H 2 =  4 C0H e +  Pb. Eine Lsg. 
von 0,001 Mol. Pb(CGIIs)1 in  Bzl. begann bei 150° (60 at) Pb auszuscheiden; diese Zers. 
verlauft bei 250° quantita tiv . Die ausgesćhiedene Pb-Menge nim m t anfanglich m it 
dem Druck zu, bei hoheren Drucken (60— 150 at) is t aber die Zunahme unbedeutend. 
Auch die Dauer der Rk. spielt eine Rolle. Die A rt des Losungsm. scheint die Rk. 
n icht zu beeinflussen; in  Bzl., Lg., A. u. Aceton wurden analoge R esultate erhalten. 
Beim Erhitzen von (C6H5)4Pb unter H 2-Druck m it W. fand eine Pb-Verdrangung 
nicht s ta tt ,  ebensowenig beim Erhitzen in  Abwesenheit von H 2. Tetramethytblei ver- 
hielt sich analog; un ter 60 a t  H 2-Druck u. 175—250° wurde das P b  zu 100% verdrangt. 
Noch leichter erfolgt die Verdrangung des P b  aus (C2£?5)4P6, die bereits bei 200° zu 
Ende geht. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. Serie A 1929. 155— 56.) S c h ó n f .

H. J. Schumacher und G. Sprenger, Die Geschwindigkeit des monomolekularen 
Zerfalls einfacher Gase. Die Unters. des Zerfalls des Nitrylchlorids, N 0 2C1 (C. 1930.
I. 478) bei Tempp. zwischen 100 u. 150° bei Drucken von otwa 10000 bis 15 mm Hg 
ergibt fiir den genannten Bereich einen monomolekularen Yerlauf, wobei indessen die 
Geschwindigkeit sehr s ta rk  vom N 0 2Cl-Druck abhangt. Doch erhalt m an innerhalb
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cines Vers. (cs wurde s ta t. durch Verfolgung der Druckzunahme gemessen) festo Kon- 
stan ten  (berechnet nach der integrierten Gleichung fur Rkk. erster Ordnung). Dies 
dcutot darauf hin, daB die Rk.-Prodd. am Aktivierungsvorgang beteiligt sind. Auch 
zugesetzte ■ inakt. Gase erhóhen die Reaktionsgeschwindigkeit, wenn auch schwacher 
ais die Rk.-Prodd. — Auf die Bedeutung der Befunde fur die Theorie monomolekularer 
Rkk. wird hingewiesen.

Ferner wurde die Zerfallsgeschwindigkeit des N 20 6 bei sehr kleinen Drucken 
(5 -10_1 bis 8 -10~3 mm Hg) gemessen. Bis zu 8-10- 2 mm verlauft der Zerfall m it n. 
Geschwindigkeit. Bei tieferen Drucken wurde aber ste ts eine kleinere Geschwindigkeit 
erhalten u. — in t)bereiiistimmung m it den Verss. von S p r e n g e r  (C. 1928. II. 1854)— 
niemals vol)standiger Umsatz erzielt. —  Diese Ergebnisse zeigen eindeutig, daC dem 
N20 5-Zerfall ein spezieller Mechanismus zugrunde liegt. Beim Nitrylchlorid seheint 
die gefundeno Druckabhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit die Theorie zu be- 
statigen. (Naturwiss. 17. 997. 20/12. 1929. Berlin, Physik.-chem. In s t. d. Univ.) L e sz .

Gr. Tammann und H . Hartmann, Uber die Abliangigkeit einiger optisclier Eigen- 
schaften von der Temperatur im  Erweichungsintervall der Olaser. Orientierende Verss. 
iiber die Temp.-Abhangigkeit des Brechungsexponenten, des Refraktionsvermógens, 
des Drehungswinkels der Polarisationsebene bei Salicin, Brucin, Bohrzucker, Kolo- 
phonium  u. M astix  zeigen, daB bei der Temp. beginnender Sprodigkeit die Zeit des 
Verschwindens der Doppelbreehung auBerordentlich groB wird. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 185. 305—23. 8/1. Góttingen, P h jrsik.-chem. Inst.) A s c h e rm a n n .

A. van Wyk, Die orientierenden Einfliisse von Magnetfeld, Wand und gegenseitiger 
Wechselwirhung auf die Scliwarme des flussig-krystallinisclien p-Azoxyanisols. Opt. 
Beobaehtungen an  p-Azozyanisol m it linear polarisiertem, konvergentem Licht unter 
dem EinfluB eines Magnetfeldes. Es t r i t t  bei verschiedenen diskreten Feldstarken 
dieselbe Interferenzfigur auf, wie a n  opt. einaehsigen R rystallen. Bei V ariation der 
Eeldstarke wird die Figur unscharf u. verschwindet. Dieser Effekt w ird ais gleich- 
zeitige Orientierungs^Tkg. durch W and u. Magnetfeld interpretiert. Aus photograph. 
Aufnahmen wird die Temp.-Abhangigkeit der Doppelbreehung u. ihre Dispersion bis 
auf einen ganzzahligen Faktor bestimmt. M it diesen Messungen ist eine zahlenmaBige 
Verifikation der Theorie móglieh. Die „opt. Dicke der R»ndschicht“ wird aus den 
Verss. erm ittelt. Ih re Abhiingigkeit von der Feldstiirke ergibt sich theoret. aus der 
Anisotropie der Schwarme. Die Annahme, daB die Schwarme Dipole sind, is t m it den 
Messungen n ieht in  t)bereinstimm ung. (Ann. Physik [5] 3. 879—933. 18/12. 1929. 
Utrecht, Phys. Inst. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

Yoshio Fukami, Die Anordnung der Milcrokryslalle in  geprepten platichenformigen 
EinJcryslallen von Aluminium . E in plattchenform iger A l-Einkrystall wird senkrecht 
zur Plattchenebene un ter steigenden Drucken gepreBt u. die Wrkg. durch La u e - 
Aufnahmen vor der Pressung u. zwisehen den einzeluen Druckstufen yerfolgt. Die 
LAUE-Punkte werden m it fortschreitender Pressung verwaschener u. zeigen Verlange- 
rungen in  bestimm ten Riehtungen, die so gedeutet werden, daB die bei der Pressung 
entstehenden Mikrokrystalle sich m it steigendem Drucke immer m ehr' nach einer 
gemeinsamen Achse orientieren, eine A rt Faserstruk tur anstreben. Ais gemeinsame 
Aehse wurde diejenige [HOJ-Richtung des urspriinglichen kub. EinkrystaUs erm ittelt, 
die die geringste Neigung zur Plattchenebene aufwies. (Memoirs Coli. Science, K yoto 
Im p. Univ. Serie A. 12. 261—64. Sept. 1929. K yoto, Im p. Univ.) WAGNER.

Otto Ruff und Ernst Ascher, Studien iiber die fraktionierte Fdllung. IV. Einjlup  
der Bildung von Mischkrystallen und Adsorptionsrerbindujigen. (III. vgl. C. 1926.
I. 3169.) Die Salzpaare BaSO,,-PbSO„ B aS 04-B aC r0„ AgBr-AgCl, P bC r04-BaCr04, 
B aS04-Ag2S 0 4, BaCr04-SrCr04, P bC r04-PbS 04, CaC03 (MnC03)-N aN 0? (K N 03), 
AgBr-NaBr, AgCl-NaCl, AgCl-RbCl sind durch verschieden groBe raumliche Ahnlichkeit 
gekennzeichnet, welche zumeist die Mógliehkeit einer Mischkrystallbldg. sichert. Bei 
einer fraktionierten Fallung werden nur dann nachweisbare Mengen des leichter loslichen 
Salzes mitgerissen, wenn die GróBe der Lóslichkeitsprodd. der Ndd. ahnliche Dimensionen 
aufweist. Bei einem Unterschied der Loslichkeiteprodd. von mehr ais 3—4 Zehner- 
potenzen werden im Gleichgewicht stets prakt. reine Bodenkórper erhalten. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 185. 369—86. 8/1.) ASCHERMANN.

Otto Ruff, Fraktionierte Fallung. V. Der Einschlufi von Fremdstoffen in  Krystall- 
gitter. (IV. vgl. vorst. Ref.) t)berlegungen uber die beiden fiir die Aufnahme von Ein- 
schliissen in  Kryst-alle wichtigen Faktoren: A ffinitatsverhaltnisse u. Giite der Gleich- 
gewichtseinstellung gestatten einige im experimentellen Teil der Arbeit beschriebene
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Beobachtungen zu deuten u. zwar das MitreiBen von ZnS durch CuS, M11S durcli 
ZnS, KMnO,, durch BaSO., u. die Trennung von A gJ u. CuJ, sowie von CaC20 4 u. 
MgC20 4, ferner die fralctionierte Trennung all dieser Salzpaare. (Ztschr. anórgan. 
allg. Chcm. 185. 387— 402. 8/1. Breslau, Anorgan.-chem. Inst. d. Teehn. Hochseh.)Ason.

Homer W. Smith und T. A. White, Die Verteilungsverhdllnisse von einigen 
organischen Sduren zwischen Wasser und organisclien Fliissigkeiten. Ais organ. Losungsm. 
werden Toluol, Bzl. u. Chlf. verwandt, ais gel. Substanzen: Acetylsalicylsdure, Anis- 
sdure, Benzilsaure, Benzoesaure, o- u. m-Brombenzoesdure, Bromessigsdure, a-Brom-n- 
bultersaure, a- u. fl-Broinpropionsdure, a.-Brom-n-valeriansaure, Iso- u. n-B-uttersaure, 
Iso- u. n-Capronsaure, o-, p- u. m-Chlorbenzoesdure, ji-Chlorpropionsdure, a-Crotonsdure, 
Jodessigsaure, fi-Jodpropionsaure, Mandelsdure, Methylanthranilsdure, o-Metlioxy- 
benzoesaure, o-, m- u. p-Nitrobenzoesaure, Plienylessigsaure, Propionsaure, Salicylsaure,
o- u. p-Toluylsdure, Iso- u. n-Valeriansdure, Zimtsdure. Vers.-Temp. 25°. Berechnet 
w ird das Verhaltnis der einfachen Moll. in  beiden Lsgg. u. die Assoziationskontante in  
der organ. Schicht, wobei nur die Esistenz von Doppelmoll. angenommen wird. (Journ. 
physical. Cliem. 33. 1953—74. Dez. 1929. Univ. of Virginia, Dep. of Chem. u. 
Physiol.) W . A. R o t h .

M. Bourguel und V. Gredy, U ber die selektive Wirkung eines Katalysators bei 
der Hydrierung. Vf. zeigt im  Experiment durch Feststellung der Geschwindigkeit, 
m it der Wasserstoff gebunden wird, daS bei der H ydrierung von organ. Acetylen- 

\  verbb. un ter Anwendung von kolloidalem Pd ais Katalysator erst die Aeetylenyerb. 
t zur Athylenverb. hydriert wird; erst wenn dieseBk. beendet ist, t r i t t  weitere Hydrierung 
; bis zur Sattigung ein. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 757—59. 4/11. 1929.) Dus<

J. C. Ghosh und Jagat Bandhu Bakshi, Einflufi von Giflen auf die Geschwindig
keit der Dehydrierung von 1. Mełhylalkohol und 2. Formaldehyd an der Oberfldche eines 
Kupferkalalysaiors, der m it Cer ais Promotor aktiviert ist. Methylalkohol kann an  Ober- 
flachen von Cu, das m it Ce oder Th aktiv iert ist, dehydriert werden (vgl. C. 1927- I. 
1946). Diese K atalysatoren zeigen keine Verminderung der Wrkg. bei ununter- 
brochenem 60std. Betrieb. Vff. untersuchen nun, welchen EinfluB ICatalj^satorgifte 
auf die Rkk. I. CH30 H  — >- HCHO +  H ? u. I I . HCHO — ->- CO +  H 2 an  kataly t. 
Oberflachen ausuben. — Der K atalysator wird im Rk.-GefaB durch Red. von CuO +  Ce 
im H2-Strom bei 180° hergestellt. Das Rk.-GefaB kann durch einen elektr. Ofen ge- 
heizt werden u. is t m it einem Manometer verbunden. CH3OH wird in  einem kleinen 
Flaschchen in das auf konstanter Temp. (195°) gehaltene Rk.-GefaB gegeben. Nach
1 Min. is t aller CH3OH verdam pft. Die Gesehwindigkeitskonstanten beider mono- 
molekularer R kk. werden aus den Druckanderungen berechnet, wobei der 1 Min. nach 
Zugabe des CH3OH bestehende Druck ais Anfangsdruck P  angesehen wird. Die zweite 
Rk. se tz t erst ein, wenn die erste nahezu vollstandig abgelaufen ist. Solange also der 
beobachtete Druck kleiner ais 2 P  ist, lauft nur die erste Rk. — E in Vers. m it Cu +
0,1%  Ce zeigt, daB bei Drucken bis 2 P  die Gesełrwindigkeitskonstante gleich 0,027, 
bei Drucken groBer ais 2 P  gleich 0,0055 ist. — Ais K atalysatorgifte wurden verwendet: 
CS2, CCI4 , HCCI3 , CH3CN, Br2, J 2 u. Hg J 2. — CS2. Geringe Mengen wirken auf Rk. I. 
leicht beschleunigend, auf Rk. I I . stark  verzogernd; grofiere Mengen setzen auch die 
Geschwindigkeit der Rk. I. s ta rk  herab. Vollstandige Vergiftung des K atalysators 
(10 g) t r i t t  bei 0,0329 g CS2 ein, bei einer doppelt so groBen Kata.lysatormenge erst 
bei doppelt so groBer Menge Gift. — GClx. Die Geschwindigkeitskonstante der R k. I. 
nim m t bei konstanter Menge K atalysatorgift ab. — HCGl3. Die K onstantę der Rk. I. 
ist bei kleinen Mengen HCC13 doppelt so groB wie die urspriingliche K onstanto; Rk. I I .  
wird sofort verzogert. GroBere Mengen HCC13 verzogern auch Rk. I. —  CH3CN  w irkt 
ais heftiges Gift; beide Rkk. werden auch von kleinen Mengen s ta rk  verlangsamt. 
Ebenso w irk t Br„, wahrend bei J 2 keine Vergiftung beobachtet wird. —  H gJ2 beein- 
fluBt in  kleinen Mengen Rk. I. kaum, beschleunigt aber I I . ; gróBere Mengen verzogern 
beide Rkk. — Aus den Ergebnissen zeigt sich, daB beide Rkk. an  verschiedenen „ak t. 
Stellen“  vor sich gehen, da die Gifte auf die Rkk. verschieden wirken. Die beschleuni- 
gende Wrkg. von CS2 u. HCC13 in kleinen Mengen is t n icht zu erklaren. W eiter zeigt 
sich, daB bei groBeren Mengen CS2, HCC13 u. Br„ die Verminderung der Gesch\vindigkeits- 
konstanten, also die Verminderung der Zahl der akt. Stellen proportional der zu- 
gegebenen Menge K atalysatorgift ist. — F ur die vollstandige Yergiftung des K a ta 
lysators (bezogen auf gleiche kataly t. W irksamkeit) ist die gleiche Menge dieser K a ta 
lysatorgifte (in g-Atomen) notwendig. 1 Atom S (ais CS2), 1 Atom Cl (ais HCC13) ji.
1 Atom Br iiben also die gleiche Wrkg. aus. — Das Yerh. des Hg (ais H g J2) is t grund-
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satzlich verschieden; zur yollstandigen Vergiftung is t viel weniger Hg erforderlich 
ais bei den andern Giften. Wahrscheinlicli liegt dies an der Zerstorung der Inhomo- 
genitaten der Katalysatoroberflachę durch dasH g, das sich an  den akt. Stellen konden- 
siert, diese in  eine vollkommen ebenc Krystallflache umwandelt, dann verdam pft, 
sich wieder an  ak t. Stellen kondensiert usw. — Die Ergebnisse m it CCI., u. CH3CN 
lassen sich un ter diesem Gesichtspunkt n icht erklaren. (Journ. Indian, chem. Soc. 6. 
749—61. 31/10. 1929. Dacca, Univ. Chem. Lab.) L o r e n z .

Gr. Mezzadroli und E. Vareton, Katalytische Wirksamkeił der aktiven Kolde 
gcgmuber Wasserstoffsuperoxyd vor mul nach Erschopfung. Die kata ly t. Wrkg. ver- 
schiedener ak t. Kohlen bei der H 20 2-Zers. bei 15° wird yergleichcnd untersucht. Die 
geringste Wrkg. zeigen Carboraffin u. Antichromos, dann folgen Nuchard W, Suchard 
u. techn. N orit, die starkste Wrkg. weisen Supranorit u. Appula auf. Erschópfte Kohlen 
etreben einem M ittelwert der kataly t. Wrkg. zu. (Annali Chim. appl. 19. 416— 20. 
Sept. 1929. Bologna.) R. K. Mu l l e r .

Ingo W. D. Haekh, Chemical dictionary. Philadelphia: Blaldston 1929. (790 S.) fab. § 10.— .

Aj. Atom struktur. R adlochem ie. Photochem ie.
Otto Klemperer, Einzelstreuung einzelner Elektronen. Es werden Streuverss. an  

diinnen Folien aus (einige H undert A) A l, Be u. Celluloid m it Elektronen von 9000 
u. 18 000 V Geschwindigkeit ausgefiihrt. Die gestreuten Elektronen werden m it 
einem GEiGERschen Zahler, der im Ablenkungswinkel um die Folie schwenkbar an- 
.gebracht ist, gezahlt. Die Streuung is t im  wesentlichen ais Einzelstreuung aufzufassen. 
Die Winkelverteilung der Elektronenstreuung ergibt sich flacher ais die gestreuter 
Kerne. Bei groBenAblenkungswinkeln bestatigt sie die DlRACsche Theorie; indessen wird 
der ganze Verlauf durch keine Theorie quan tita tiv  dargestellt. Durch ein elektr. Fe Id 
wird die Trennung kerngestreuter u. elektronengestreuter E lektronen ermoglicht. 
Die Rontgenstrahlung is t neben der Elektronenstreuung schwach. Die Vielfachstreuung 
wird m it dem Zahler in  M ultiplikationsschaltung aufgenommen; sie ergibt die bekannte 
Verteilung m it Beugungsringen. Die Elektronenausbeute in  groCen Ablenkungs
winkeln is t der GróCenordnung nach m it der RuTHEEFORDschen Formel in  t)ber- 
einstimmung. (Ann. Physik [5] 3. 849—78. 18/12. 1929. Kiel, Physik. In s t. d. 
Univ.) EiSENSCHiTZ.

E. Rupp, Raum -  und Fldchengitterintcrferenzen an Glimmer m il Elektronen. Es 
wird nach der Ursache der Flacheninterferenzen an  Glimmerfolien endlicher Dicke 
gefragt. Dazu wird ein u. dieselbe Folie einmal m it einem Elektronenstrom  von 10-8 A. 
das andere Mai m it 5 mA. beschossen bei 15 kV. Im  erstgenannten F ali erhalt man 
Raumgitterinterferenzen, im letzteren Flachengitterinterferenzen. Daraus w ird gc- 
sehlossen, daB die Flachengitterinterferenzen infolge therm . Verwerfung der Basis- 
ebenen des Glimmers gegeneinander zustande kommen. Es wird gezeigt, daB selbst 
Folien von 10~4 cm Dicke Flacheninterferenzen geben konnen, wenn der E lektronen
strom  groB genug ist. (Ztschr. Physik 58. 766— 68. 9/12. 1929. Berlin, Forschungsinst. 
d. AEG.) R u p p .

C. Ramsauer und R. Kollath, tfber den Wirkungsquerschnitl der Edelgasmolekule 
gcgeniiber Elektronen unicrhalb 1 Volł. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 794.) Es gelingt den Vff., mittels 
R a m sa u e r s  Kreismethode Elektronenstrahlen von der kleinsten bisher erreichten 
Geschwindigkeit (unter 1 Y =  0,6-10® cm/sec) herzustellen. Trotzdem sind diese 
Strahlen in ih re r Richtung u. Geschwindigkeit einwandfrei definiert. M it diesen Strahlen 
werden die W irkungsquerschnittskurven, die RAJISAUKR bis 1 V bereits friiher (C. 1923.
I I I .  1590) festgelegt hatte  u. an  denen er damals die ,,W irkungsquerschnittsanomalicn“ 
fand, bis 0,2 V erganzt. Resultate: He zeigt unterhalb 1 V einen nahezu horizontalen 
Vcrlauf m it schwachen Hebungen u. Senkungen. Ne fallt bis 0,16 V stetig ab. A r, 
K r  u. X  steigen nach kleinsten Geschwindigkeiten hin wieder an ; die Voltlage der 
IMinima sowie die Steilheit des Abfalls u. Anstiegs entsprechen der Reihenfolge Ar, 
Kr, X . (Ann. Physik [5] 3. 536—64. 6/11. 1929.) B r u c h e .

William Bragg, Krysiallstruktur organischer Stoffe h i ihrer Beziehung zur Medizin. 
Die Grundlagen der róntgenograph. S trukturunters. u. ihre wichtigsten Ergebnisse, 
insbesondere bei hochmolekularen organ. Stoffen, werden in  einem Vortrage zusammen- 
gefaBt. (Lancet 217. 1293—98. 21/12. 1929.) K r u g e r .

N. F. Mott, Die Wellenmechanik der tx-Sirahlenbahnen. I n  der GAMOWSchen 
Theorie des radioakt. Zerfalls w ird das oc-Teilchen durch eine spliar. Welle dargestellt,
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die langsam aus dem K em  herauskommt. Andererseits zeigt das angewandte a-Teilchen 
teilchenahnliehe Eigg., vor allem bei der Bldg. der Strahlenbahnen in  der WlLSON- 
sohen Nebelkammer. Vf. gibt eine theoret. Ableitung, um auch diese Eigg. m it Hilfe 
der Wellenmechanik zu erklaren. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 126. 79 
bis 84. 2/12. 1929. Cambridge, St. Jołm ’s Coli.) W r e sc h n e r .

Alicja Dorabialska, uber den )Vdrmeverlust einiger radioalcliver Mineralien. 
Mit Hilfe des adiabat. Mikrocalorimcters (vgl. Ś w ię to  s ła w s k i  u. D o r a b ia ls k a ,  
C. 1928. I. 380) wurde der Strahlungsverlust einiger radioakt. Mineralien untersucht; 
er betrag t fur Urcminit 5,7 X 10-5 g cal/Stde., fiir Jóhannit 3,3 X 10-6 g cal/Stde., 
fur Thorianit 7,5 X 10~5, fur Orangit von Arendal 7,2 x  10-4, Orangit von Langesund
3,6 X 10~3, fur Thorit 1,8 X 10~3 u. fur Monazit 3,6 X  lO '1 g oal/Stde. (Roczniki 
Chemji 9. 615—22. 1929. Warsehau, Teohn. Hochsch.) S c h o n f e ld .

Georges Fournier und Marcel Guillot, Uber die StraUung, die dem Endanstieg 
der Kurve der rełaiiven Absorption le i R a (D +  E) entsprichl. F o u r n ie r  (Thcse, Paris 
1927) hatte  beobachtet, dafi die logaritbm. Absorptionskurve der Strahlung von 
Ra(D +  E) bei Absorption durch Elemente m it hoherer Atomnummer ais 50 bei 
steigender Dicke der Absorptionsschicht wieder anstieg. Dies wurde einer selcundaren 
Strahlung, die ihren Ursprung in den Absorptionsschirmen bat, zugescbrieben. — 
Vff. stellen m it einem empfindlicheren App. neue Unterss. an. Da nun auch bei Elc- 
m enten niedrigerer Ordnungszahl der gleiche Wiederanstieg der K urve beobachtet 
wird, is t die friihere Erklarung nicht mehr moglich. Vff. nehmen an, dafi die Er- 
scheinung durch primare -/-Strahlung yerursacht wird, die sich erst bei geniigend 
starker Absohirmung der primiiren ^-Strahlung geltend m acht. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189. 1079— 81. 9/12. 1929.) L o r en z .

M. Schón, Uber Totalreflezion langtcelliger Róntgenstrahlung. Vf. fiih rt Total- 
reflexionsverss. m it Rontgenstrahlen yon 3 bis 13,3 A durch. Ais Strahlungsąuellc 
d ient eine Ionenrohre m it festen Antikathoden aus Cu, W, A l, Mg oder in  Pulverform 
auf die Antikathode aufgebrachtem CaCOs, CaSO.lS i. Die Strahlung fallt in  einer 
Vakuumkamera (SEEMANNscher Vakuumspektrograph) auf einen Spiegel aus Glas, 
Quarz, Diamant oder Alum inium . Die untcrhalb des Totalreflexionswinkels auf- 
fallenden Strahlen werden totalreflektiert. Aus einer grofieren Reihe von Messungen 
ergibt sich, dafi die Grenzwinkel der Totalreflexion im Bereich der normalen Dispersion 
m it den aus der Elektronentheorie berechneten iibereinstimmen. An der K -K ante 
von Al wird anomale Dispersion gefunden, dereń quantitativer Verlauf noch nicht 
genau sichergestellt ist. — Der Schwarzungsverlauf is t qualitativ  m it der elektro- 
magnet. Theorie in  Einklang. (Ztschr. Physik 58. 165—82. 24/10. 1929. Munchen, 
Phys. In st. d. Univ.) E is e n s c h iTz.

E. C. Watson und J. A. van den Akker, Unterschiede in  der Ausstoflrichtung 
von Róntgenstrahlen-Plioloeleklronen aus verschiedenen Atomniveaus. M it dem von 
Wa t so n  (C. 1928. I . 157) angegebenen App. untersuchten Vff. die magnet. Spektren 
von Elektronen, die un ter verschiedenen Winkeln aus dunnen Filmen austraten, die 
von prim aren Rontgenstrahlen durchsetzt wurden. Ais A ntikathodem naterial wurde 
Ag u. Mo verwendet, die durchstrahlten Filme bestanden aus W, AgCl, A u  u. N iC l2. 
Die Raumverteilung der Photoelektronen, die durch eine gegebene Róntgenstrahlung 
aus den L n u. L m-Niveaus geschleudert werden, is t mehr isotrop ais die Raumyerteilung 
der durch die gleiche Strahlung erzeugten Elektronen aus den K -  oder -Lr Niveaus. 
Eine betrachtliche Anzahl von L n- u. i ir,-Elektronen wird sogar vorwarts u. riick- 
warts geradeaus gesendet. Der Winkel fur die maximale Emission von Photoelektronen 
ist viel kleincr bei den L n- u. i n!-Elektronen ais bei den K - u. L r Elektronen. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 6 .138— 43. 2/12. 1929. Pasadena, Califomien, Technolog. 
Inst.) W r e s c h n e r .

W. K. Prokofiew, Berechwung der ŻdMen der Dispersionszeniren des Natriums. 
Die potentielle Energie des Leuchtelektrons im A7a-Atom wird unter Verwendung des 
BOHRschen Modells m it halbzahligen Quantenzahlen durch eine Anzahl aneinander- 
gereihte Parabelbogen approxim iert. 3Mit diesem Ausdruck u. den spektroskop. Energie- 
stufen ais Eigenwerten wird die Wellengleichung numer, integriert. Die so berechneten 
Eigenfunktionen der Zustande 31, 4X, 32, 42, 52, 6» werden zur Berechnung der t)ber- 
gangswahrscheinlichkeiten venvendet. Fiir 4 Linien der Hauptserie ist die tlberein- 
stimmung deś Intensitatsverhaltnisses m it dem experimentell bekannten gut, zeigt 
aber eine systemat. Abweichung. Die Rechnung wird auch m it einigen Linien der 
Neben- u. Kombinationsserien ausgefiihrt. Yergleich m it dem Experim ent ergibt bei



1268 A t. A t o m s t r u k t o r .  R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie . 1930. I .

dem Intensitatsverhaltnis der Linien 2 s — 3 p u. 1 s — 3 p  einen 12-mal zu kleinen 
W ert. Vf. verm utet, daB der experimentelle W ert ungenau ist. Es wird ferner yersueht, 
die In tensitiit der verbotenen Linien (s, d) abzuschatzen. Dazu wird angenommen, 
daB eine Storung infolge der Unsymmetrie des Atomfeldes stark  auf L egend reso Iio  
Polynome, aber nur wenig auf die W inkelfunktionen w irkt. Das Intensitatsverhaltnis 
zweier verbotener Linien kommt in  brauohbarer Ubereinstimmung m it der Erfahrung 
heraus. Die Wrkg. dieser Storung wird in  allgemeiner Rechnung skizziert. (Ztschr. 
Physik 58. 255—67. 24/10. 1929. Leningrad, Opt. S taatsinst.) ElSENSCHITZ.

P. Vaillant, ij ber das Absorptionsspektnnn von CoCL und seine Yeranderungen. 
Vf. nim m t die Absorptionsspektra von versohieden gearteten CoCL-Lsgg. auf. Zur 
Unters. dienen: 1. eine 2,5-molare, 2. eine 1,25-molare, 3. eine 0,25-molare wss. Lsg.,
4. eine 0,25-molare alkoh. Lsg. von CoCl2, ferner 5. eine 0,25-molare Lsg. von CoCl2 
in  20%ig. NaCl-Lsg. u. 6. eine 0,25-molare Lsg. von CoCL in  68°/0ig. ZnCl2-Lsg. 
Innerhalb des Gebietes von 5000-—6000 A wurden fiir jede dieser Lsgg. 11 Messungen 
im Abstande von 100 A gemaeht. Auf Grund der gefundenen D aten kommt Vf. zu 
dem SchluB, daB in allen seehs Lsgg. die Absorption allein durcli das Co" bewirkt 
wird u. daB dessen yeranderliehes Absorptionsvermógen abhangt von seiner Eigen- 
konz. u. der Konz. der anderen in Lsg. vorhandenen Ionen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189. 747—49. 4/11. 1929.) DtisiNG.

Gerhart Jander und Theodor Aden, t)ber die Anderung der optischen Absorption 
im  sichibaren und ultraviolellen Gebiet bei Aggregationsrorgangen in  alkalisćhen und sauren 
Losungen amphoterer Oxydhydrate. Vff. untersuehen m ittels einer Sektorenmethode, 
die im Prinzip der von S cH E lB E  angegebenen ahnlich ist, die Anderung der Lieht- 
absorption von Lsgg. der Salze der Chrom- u. Vanadinsaure bei Anderung der [H ']. 
Aus friiheren Unterss. (vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1555) an S tannaten  u. W olfram aten ging hervor, 
daB Aggregationen der Saurereste zu Isopolysilureanionen eintreten. Solche Aggrega- 
tionen machen sich im Absorptionsspektrum durch eine Verschiebung der Absorption 
nach gróBerer Wellenlange u. Abflachung der Maxima u. Minima bemerkbar. Zunachst 
w ird die Absorption von Chromat- u. Bichromatlsgg. untersucht, wobei sich diese 
Effekte finden.

Nun wird bei alkal., neutralen u. sauren wss. Lsgg. des fiinfwertigen Vanadins der 
Diffusionskoeffizient naeh den friiher angegebenen Methoden bestim m t. Im  starker 
alkal. Gebiet is t D .10=  0,54, wird m it steigender [H ‘] geringer u. fallt auf 0,45 bei ph  
etwa 8,5; bis zu 6,0 bleibt der Diffusionskoeffizient der gleiche. Dann kom m t ein 
Gebiet, in  dem Angabe bestim m ter W erte ohne Bedeutung sind; im Laufe der Zeit 
fallt in  dięsem Gebiet alles V ais Pentoxydhydrat aus. Bei ph  ~  2,5 liegen wieder 
stabile Lsgg. vo r; der Diffusionskoeffizient is t hier 0,34. In  diesen intensiv gelb gefarbten 
Lsgg. liegt das V noch in  einem Anionenkomplex vor. Bei noch hoherer [H ‘] steigt 
der Diffusionskoeffizient fast wieder bis auf den ersten W ert an. Das V liegt aber in 
dieser blafigelb gefarbten Lsg. ais K ation vor.

t)ber die verschiedenen Verbindungsarten des V laBt sich folgendes aussagen: 
im sta rker alkal. Gebiet liegt der R est einer monomolekularen Vanadinsaure vor, 
von der sich die O rthovanadate ableiten. Mit wachsender [H ‘] aggregieren sich Vanadin- 
saurereste zu Polyranadinsauren etwa nach:

3 V04-----+  6H+ ^  V20 7------+  ¥ 0 !— +  H„0 +  4H+ ^  H2V3O10-----+  2 H20.
Bei ph  ~  8 durfte die Bldg. des etwa dreifach aggregierten Polyranadinsaureanions 
(Rest der M etavanadinsaure) beendet sein. Aus dem Diffusionskoeffizienten laBt sich 
durch Vergleich m it dem der Parawolframsaure das Mol.-Gew. zu 345 berechnen, 
wahrend die obige Formel 315 verlangt. — Bei pn  ~  2,5 liegen im sauren Gebiet zum 
ersten Małe wieder stabile Lsgg. vor. Die V-Verb. liegt noch ais Anion v o r; ih r Diffusions
koeffizient betragt 0,34. Es konnte sich um H 4V60 16 handeln, dereń Mol.-Gew. 612 
ist, wahrend sich aus dem Diffusionskoeffizienten duroh Vergleich m it der Parawolfram
saure 600 ergibt. M it weiterem Wachsen der Saurekonz. wird diese hoher aggregierte 
V-Verb. in niedriger bis einfach molekulare Verbb. ubergefiihrt m it kation. V : Vanadin- 
oxynitrat, -sulfat oder -chlorid.

Nunmehr wird die Absorption von K-Vanadat-Lsg. in I. 1-n. NaOH, I I .  reinem 
W- (Ph der Lsg. ~  12), I I I .  wss. Lsg. +  soviel HC1, daB i y g des Alkalis ersetzt ist,
IV. wss. Lsg. +  soviel HC1, daB alle 3 K  ersetzt sind, u. V. in 1-n. HC1 untersucht. — 
Die Absorptionskurven von I., I I . u. I II . gehoren anscheinend zusammen; alle drei 
laufen durch einen P unk t hindurch. Es handelt sich dabei um die nur in  alkal. Lsg. 
bestandjge monomolekulare Orthovanadinsaure, die bei steigender [H ‘] iiber die Pyro-
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u. Diyanadinsiiure in  Meta- u. Trivanadinsaure ubergeht. Bei diesem tfbcrgang zu 
hóhor molekularen Anionen ruek t der Beginn der Absorption in  das Gebiet langerer 
Wellen hinein, der Anstieg is t deutlich flacher; das Maximum fiir Monovanadatlsg. 
liegt hóher ais fiir die aggregierten Vanadinsauren u. is t fur letztere Lsgg. nach kiirzeren 
Wellen yerschoben. —  Bei IV. beginnt die Absorption weit im Sichtbaren, der Anstieg 
is t flach. IV. s teh t n ieht in  einfacher Beziehung zu I., I I . u. I I I . ;  die Extinktionskurve 
lau ft n ieht durch den gemeinsamen Schnittpunkt der K urven von I., I I .  u. I I I .  u. 
yerlauft bei kiirzeren Wellen zwischen II . u. I II . — Bei V. is t der Beginn der Absorption 
gegeniiber IV. wieder nach kiirzeren Wellen yerschoben, liegt aber gegeniiber dem 
ebenfalls monomolekularen I. doch mehr nach langeren Wellen, wie ja  allgemein der 
E rsatz von O durch Cl hypsochrom w irkt. Letztere Versehiebung nach langeren Wellen 
is t also von der Verschiebung durch Aggregation zu unterscheiden. (Ztschr. pliysikal. 
Chem. Abt. A. 144. 197—212. Okt. 1929. Gottingen, Univ., Allgem. Chem. Lab., Anorg. 
Abt.) L o r e n z .

G. Bruhat und R. LegriS, U ber die Liclitabsorption tmsseriger Lósungen von Wein- 
siiure und Alkalitartralen. Das Absorptionsvermógen wss. Lsgg. von Weinsaure u. 
neutralem K- u. N a-T artrat wird im Ultrayiolett nach der photograph. Methode be- 
stim m t. Die Weinsaurelsgg. zeigen in  dem beobachteten Gebiet von 4000—2400 A 
ein standiges Anwachsen der Absorption m it abnehmender Wellenlange. Ferner 
ergeben orientierende Messungen, dafi bei 2225 A die Absorption ein Maximum besitzt. 
Fiir Na- u. K -T artra t zeigen die Absorptionskurven ebenfalls ein Anwachsen der 
Absorption m it abnehmender Wellenlange, aufierdem einen Knick in der Nahe von 
2536 A. Es folgt dann eine kurze theoret. Betrachtung der gewonnenen Ergebnisse.
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 745— 47. 4/11. 1929.) DijsiNG.

G. B. Bonino und L. Briill, Untersuchungen iiber den Ramaneffekt. I. U  ber die
Spektren einiger halogenierter Kohknwasserstoffe. Vff. untersuchen den R a m a n - 
Effekt bei C„HJJU (cis u. trans), C„HGl^, u. CJIC I. unter besonderer Beriick-
siehtigung der Linien, die der CH-Gruppe entsprechen. Es zeigt sich eine gute tlber- 
einstimmung m it den Ergebnissen der Unterss. iiber die CH-Bande zwischen 3,2 u.
3,5 /x im  ultraroten Spektrum  (vgl. B o n in o , C. 1926. I. 587). Die A pparatur der 
Vff. entspraeh ungefahr der iiblichen Vers.-Anordnung (vgl. D a d ie u  u. K o h l -  
RAUSCH, C. 1929. I I .  697). Zweck der Unterss. war es, festzustellcn, in welcher Weise 
sich beim RAMAN-Effekt eine doppelte C-Bindung oder an  CH gebundenes Halogen 
bemerkbar m acht. Die Ergebnisse der Vff. werden m it den RAMAN-Spektren zusammen- 
gestellt, die P r i n g s h e im  u. R o s e n  (C. 1928. II . 2103) yon C2/ / 2CZ4 u. C'2CZ4 auf- 
genommen liaben. Alle untersuchten Substanzen m it Doppelbindung,' u. nur diese, 
geben eine Linie bei ca. 6,3 //, auch wenn kein CH im Mol. vorhanden ist, wie bei 
C'2C1,. Eine charakterist. Linie zwischen 7,5 u. 8,5 /i zeigen Verbb. m it der Gruppe 
CICH; beim Trichlorathylen, bei dem nur eine derartige Gruppe vorhanden ist, is t

_C
die In ten sita t dieser Linie geringer ais bei den beiden Dichlorathylenen, die zwei 
solche Gruppen enthalten, doch yerschiebt sich diese Linie etwas, wenn m an von 
der cis- zur trans-Form  ubergeht. Es besteht dadurch ein deutlicher Unterschied 
zwischen den Spektren der beiden geometr. Isomeren (vgl. auch BONINO u. B r u l l ,
C. 1930 . I . 331). Verbb. m it der Gruppe C1CC1 zeigen eine charakterist. Linie bei

C
ca. 22 //, auch hier is t die In tensita t der Linie geringer, wenn nur eine solche Gruppe 
vorhanden is t (C2HC13) ais bei zwei Gruppen (C2C14). Im  Gebiet von 24— 61 a zeigen 
sich drei sich entsprechende Linien hei C2HCl5 u . C2HC13, zwei sich entsprechende 
Linien bei C2C1., u. C2H 2C14, diese Linien sind bei den ungesatt. Verbb. etwas mehr 
zur groBeren Wellenlange yerschoben ais bei den gesatt. Verbb. Der symm. oder 
unsymm. Bau yon Moll. scheint durch besondere Linien bei ca. 40—43 bzw. 60 /t 
angezeigt zu werden, doch sind die diesbzgl. Verss. noch nieht abgeschlossen. (Gazz. 
chim. I ta l . 59. 643—60. Sept. 1929. Bologna, Univ.) W r e s c h n e r .

G. B. Bonino und L. Briill, Untersuchungen iiber den Ramańeffekt. I I .  Versuche 
mit gesattigten Kohlenwasserstoffen und Olefinen. (I. vgl. vorst. Ref.) Es werden die 
RAMAN-Spektren von Pentan, Heptan, Octan, Dekan u. Am ylen  untersucht. Bei 
allen diesen Stoffen zeigen sich zwei charakterist. Linien bei ca. 3,41 /i u. bei ca. 3,49 ,u, 
beim Am ylen  kom m t noch eine d ritte  Linie bei 3,365 fi hinzu, die den CH an  der
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Doppelbindung zugeschrieben wird. (Gazz. chim. Ita l. 59. 660—67. Sept. 1929. 
Bologna, Univ.) WRESCHNER.

G. B. Bonino und L. Briill, Unlersuchungen iiber den Ramaneffekt. I I I .  A nilin  
und Dimethylanilin. (II. vgl. vorst. Eef.) In  Fortsetzung der fruheron Verss. werden 
die RAMAN-Spektren von A n ilin  u. Dimethylanilin aufgenomnien. Beim Vergleieli 
der RAMAN-Spektren m it den u ltraro ten  Spektren dieser Substanzen zeigt sich die- 
selbe Erscheinung, die schon P r in g s h e im  u . R o s e n  (C. 1928. I I . 2103) bei anderen 
Stoffen beobachtet haben, daB namlich jeder RAMAN-Linie eine Absorptionslinie 
im ultraroten  Spektrum  entspricht, n ich t aber jeder u ltraroten  Bandę eine RAMAN- 
Linie. (Gazz. chim. I ta l . 59. 6 6 8 —75. Sept. 1929. Bologna, Univ.) WRESCHNER.

G. B. Bonino und Briill, Unlersuchungen iiber den Ramaneffekt. IV. Pyridin  
und Piperidin. (III. vgl. vorst. Ref.) D ie RAMAN-Spektren von Pyrid in  u. Piperidin  
werden untersucht u. m it den ultraroten Spektren vergliehen. Das RAMAN-Spektrum 
zeigt beim Piperidin eine charakterist. Absorptionslinie bei 3,01 //, die der NH-Gruppe 
entspricht; beim Pyridin, das zwar auch ein Atom N , aber keine NH-Gruppe enthalt, 
is t  diese Linie nicht yorhąnden. D as RAMAN-Spektrum des Pyridins zeigt einen 
Parallelismus zu dem des Benzols, wahrend das RAMAN-Spektrum des Piperidins 
einen Parallelismus zu dem von P e t r i k a l n  u . H o c h b e r g  (C. 1929. II. 696) unter - 
suchten Oyclohesan zeigt, m it Ausnahme der erwahnten NH -Linie bei 3,01 fi. Die 
Linien der RAMAN-Spektren u. der ultraroten Spektren sind in ubersichtlichen  
Tabellen zusammengestellt. (Gazz. ohim. Ital. 59. 675— 80. Sept. 1929. Bologna, 
U niv.) WRESCHNER.

R. Lucas und D. Biąuard, EinflufS der Temperatur und der Lósungsmittel auf 
das Drehvermogen akliver Stoffe. L u c a s  (C. 1928. II . 1186) h a tte  die Annahme ge- 
maeht, daB die Molekule eines Stoffes in  mehreren monomolekularen Konfigurationen 
existieren, die diskontinuierlich ineinander iibergehen. Das Verhaltnis der einzelnen 
Modifikationen im Gleichgewicht mtiB dann von aufieren Bedingungen wie Temp. 
u. N atur des Lósungsm. abhangen. Wenn sich also bei opt. aktiven Stoffen das 
Drehvermogen m it dem Lósungsm. andert, dann muB es sich auch m it der Temp. 
andern. Um diesen SehluB zu priifen messen Vff. das Drehvermogen von 1-Fenchon 
u. r-Campher in verschiedenen Lósungsmm. u. bei verschiedenen Tempp. Die Ergeb
nisse beweisen einen gewissen Parallelismus der Wrkg. von beiden Einflussen auf das 
Drehvermdgen. W eiter w ird die Temp.-Abhangigkeit des Drehvermogens von r-Anisyl- 
campher u. von Dimethylmalonsaure bestim m t. Bei letzterem  Stoff besteht ein Minimum 
des Drehvermógens bei m ittlerer Temp. Dies is t durch die Annahme zweier aktiver 
Formen nicht zu erklaren. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1077—79. 9/12. 
1929.) L o r e n z .

Jerzy Starkiewicz, t)ber die durch rwnochrowitische Strahlung erregte Fluorescenz 
des Benzols bei —180°. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4.
201—09. Physik. In s t. Univ. Warschau. —  C. 1930. I .  333.) " S c h o n f e l d .

Jerzy Starkiewicz, Einflufi der Wellenlange der erregenden Strahlung auf das 
Fluorescenzspektrum von viscosen und feslen Losungen. (Vgl. vorst. Ref.) Nach 
L om m el, N ic h o ls  u . M e r r i t t  (Physical Rev. [2] i 8  [1904]. 403) u. a. is t die Ver- 
teilung der In ten sita t im Fluorescenzspektrum organ. Stoffe in  wenig viscosen Lsgg. 
von der Wellenlange der erregenden Strahlung unabhangig. Vf. ha t die Fluorescenz 
von Asculin, Fluorescein u. Rhodamin in -festen  Lsgg. (unkrystallisiertem Zucker, 
Gelatine) u. in  sta rk  viscosen Lsgg. (Glycerin) untersucht. Die Unters. ergab folgendes: 
Die MolekularstóBe spielen eine erhebliche Rolle beim Erscheinen des anti-STOKES- 
schen Teiles des Fluorescenzspektrums; die In ten sita t dieses Teiles nim m t m it zu- 
nehmender Viscositat des Lósungsm. ab. Im  Gegensatz zu Lsgg. geringer Viscositat 
is t bei Erregung m it langwelligen Strahlen das Erscheinen des anti-STOKESSchen 
Teiles des Spektrums bedeutend erschwert. Im  iibrigen (d. h. abgesehen von dem 
anti-STOKESschen Spektrum) is t die Intensitatsverteilung von der Lange der er
regenden Welle unabhangig u. nicht durch StoBe bedingt. (Sprawozdania i Prace 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 73—92. 1929. Warschau, In st. f. Experimental- 
physik d._Univ.) ‘ ~ SCHONFELD.

Stanisława Harasimiu, Abhangigkeit der Intensitdtsverteilung im  Fluorescenz
spektrum von der Wellenlange des erregenden Lichts. I n  Fortsetzung der Verss. 
von St a r k ie w ic z  (vgl. vorst. Reff.) wurde das Fluorescenzspektrum von Hdmato- 
jKrphyrin in  N H3 u. in  Glycerin untersucht. Das Fluorescenzspektrum besteht aus
4 Banden im  R ot u. einer breiten, durch die Emissionslinien 436 u. 404 m/i erregten
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Bandę im  Blaugriin. Ih re Strahlung folgt dem STOKESschen Gesetz u. is t von der 
Viscositat der Lsg. unabhangig; m an erhalt dasselbe Ergebnis m it N H 3- u. Glycerinlsgg. 
(Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 211—20. 1929.) ScHONF.

Hermann Fink und Karl Weber, Porphyrinfluorescenz und Wasserstoffzahl. 
(Vgl. F in k , C. 1929. I I .  1420.) Minimum der Fluorescenz fiir K oproporphyrin I  
(4 COOH-Gruppen) bei ph  =  3,9, fiir Uroporphyrin (8 COOH-Gruppen) bei pH =  3,3, 
fiir H am atoporphyrin (2 COOH-Gruppen) bei pn =  4,4 (Praparate von H. F is c h e r ). 
Bei Koproporphyrin fallt der P unk t minimaler Fluorescenz n ieht m it dem elektro- 
phoret. bestimm ten isoelektr. P u n k t iiberein. W ird die relative In ten sita t des Fluores- 
cenzlichtes gęgen die [H ‘] aufgetragen, so haben die erhaltenen K u rren  im wesent- 
lichen die Form von Dissoziationsrestkurven von Ampliolyten m it saurem u. alkal. 
Ast. Die K urven sind sowohl bzgl. der Lage des Wendepunktes (Fluorescenzminimum), 
ais auch bzgl. der Form fiir die einzelnen Porphyrine verschieden u. charakterist., u. 
gestatten  eher ais andere physikal.-chem. K onstanten Einblick in  die K onstitutions- 
verhaltnisse. Die Lage der Seitenketten zueinander im Porphyrinmol. u. ihr Sattigungs- 
grad seheint von groBem EinfluB zu sein. Deutlicher Unterschied in  der Form der 
pH-Fluoreseenzkurve bei isomeren Porphyrinen (Koproporphyrin I  u. I I ,  U roporphyrin 
u. Isouroporphyrin). (Naturwiss. 18. 16—17. 3/1. Miinchen, Wissenschaftl. S tation f. 
Brauerei.) __________________ K r u g e r .

Richard Euedy.Baudenspektren auf experimenteller Grundlage. (Hrsg. Karl Scheel.) Braun-
schweig: Fr. Vieweg & Sohn 1930. (VI, 124 S.) 8 °. =  Sammlung Vieweg. H. 101/102.
M. 9.60.

A,. K lektrochem ie. Therm ochem le.
Sven Benner, Ober die Ve.rande.rung der Dieleklrizitdlskonsianłe eines sehr ver- 

diinnten Gases durch Elektronem. Vf. g ibt die Theorie des in  der Uberschrift angegebenen 
Effektes fiir hohes Vakuum, in  welchem die Energieyerluste durch ZusammenstoB 
von Elektronen m it Gasmoll. keine Rolle spielen. Die Ergebnisse der Rechnung kónnen 
an  den Verss. von BERGMANN u . D u r in g  (C. 1929- I I .  263) nicht kontrolliert werden, 
da hierfiir notwendigo Angaben nicht m itgeteilt sind. Die Berechnung des spezif. 
W iderstandes aus denselben Verss. wird durchgefiihrt u. g ibt einen niedrigeren W ert 
ais die fiir weniger verdiinnte Gase giiltige Theorie. (Ann. Physik [5] 3. 993—96. 18/12. 
1929. Stockholm, Phys. In st. d . Univ.) E is e n s c h it z .

L. Belladen und L. Surra, Beitrag zur Untersuchung der kathodischen Zerstaubung 
von Metallegierungen. I. M itt. Kupfer-Zink-Legierungen. Vff. zeigen, daB die Anomalie 
der kathod. Zerstaubung von Zn in  H 2 u. in Luft auf eine schiitzende O xydhaut zuriick- 
zufiihren ist, die durch Einw. von O-Ionen an Starkę zunimmt. Auch Cu-Zn-Legierungen 
zeigen dieselbe Anomalie. Die zerstaubte Menge nim m t m it steigendem Zn-Geh. der 
Legierung bei geringen Drucken u. schwachen Stromen ab, bei hóheren Drucken 
u. S trom starken zu. U nter sonst gleichen Bedingungen t r i t t  in  H 2-Atmosphare eine 
starkere Zerstaubung ein ais in  Luft. Das zerstaubte Metali h a t ste ts einen geringeren 
Cu-Geh. ais die angewandte Legierung. (Gazz. chim. Ita l. 59. 785— 95. Nov. 1929. 
Genua, Univ., In st. f. allg. Chemie.) R . K. M u l l e r .

Sampuran Das Mahant, Der Einflu/3 der elektrodenlosen Eniladung au f Kalium- 
Chlorat, -Broniat und -Jodat. U nter dem EinfluB der elektrodenlosen Entladung zers. 
sich KC103 z. T. in  KCIO u. KC1; ebenso K B r0 3 in  KBrO u. KBr, dagegen en tsteh t 
bei der K J 0 3-Zers. Jo. W ahrend der Bestrahlung leuchten die Salze blau bis violett.
0 2 konnte im  EntladungsgefaB nur qualita tiv  nachgewiesen werden. — Bei Bestrahlung 
m it ultraviolettem  L icht oder in der Hitze fu lirt die Zers. der Salze zu anderen Prodd. 
(Journ. Indian, chem. Soc. 6 . 705— 09. 31/10.1929. Lahore, Univ., Chem. Lab.) L o r .

S. C. Lind und George Glockler, Die chemischen Wirkungen der elektrischen 
Entladung in  Butan. Fraktionierung des fliissigen Produkts. IV. ( III . vgl. C. 1929.
II. 2418.) In  einem App. aus 12 Ozonisatorrohren wurden 5420 g Bułan  so lange 
m it elektr. Entladungen behandelt, bis 1041 ccm FI. angesammelt waren. Das Prod. 
war ein kompliziertes Gemisch; 450 ccm gingen bei 0—160° (740 mm) iiber, 117 ccm 
bei 78— 112° (5 mm), 465 ccm bei 230° im  Hochyakuum. Eine bei weiterer D est. 
erhaltene F rak tion  K p.7.14j2 110,0— 113,0°, n20 =  1,4021, D. 0,708, war ein Gemisch 
von Octanen u. Octenen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3655—60. Dez. 1929. Minne- 
apolis, Univ. of Minnesota.) OsTERTAG.

Alfons Biihl, Wasserfallelektrische Wirkung im  Vakuum. Vf. fiih rt Verss. durch, 
in denen ein WasserslraM (auch sehr verdiinntc NaCl-Lsg.) nur un ter dem eigenen
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Dampfdruek auf einer P latte  zerstaubt. Dabei t r i t t  W asserfallelektrizitat auf. Zu 
ihrer Erzcugung is t also die Anwescnhcit fremder Gase nicht erforderlich. (Ann. Physik 
[5] 3. 978— 92. 18/12. 1929. Heidelberg u. Freiburg i. B.) ElSF.NSOHlTZ.

Albert Turpain und Michel Durepaire, Uber die beim Druck au f amorplie Nicht- 
leiter entstehenden eleklrischen Ladwngen. Vff. berichten von ihrer Entdeckung, daB 
amorphe Stoffe, wie Kautsehuk, Hartgumm i, Paraffin, Glas, Papier usw. elektr. 
Ladungen zeigen, wenn sie zwischen zwei M etallplatten einem meeban. Druck aus- 
gesetzt werden. Beim Vers. wird die eine Metallplatte geerdet, die andere in  gewohn- 
licher Weise m it einem Quadrantenelektrometer verbunden. In  einem Diagramm 
wird das Verhaltnis von Druck zu Ladung in  willkiirlichen Ladungseinheiten am 
Beispiel des Kautschuks graph. dargestellt. (Compt. rend. Aead. Sciences 189. 
739—41. 4/11. 1929.) D u s in g .

L. Jolland, Uber die Leitfahigkeit fester Salze bei luSheren Temperaturen. Vf. miBt 
dic Leitfahigkeit der Ckloride, Bromide, Jodide, Fluoride, Carbonate u. Sulfate der 
Alkalimetalle u. der alkal. E rden in  pulverisiertem, stark  gepreBtem Zustande. Am 
Beispiel des Kochsalzes wird erórtert, daB fftr die niederen Tempp. [T  — 575—792°] 
das Gesetz: log C — A  — B jT  gilt, fiir die hoheren Tempp. \T  =  820—1040°] hin- 
gegen das Gesetz: log O =  a +  bT, worin C die spezif. Leitfahigkeit, T  die absol. 
Temp. u. A , B, a u. 6 K onstanten sind. Die so erhaltenen W erte fiir den Logarithm us 
der spezif. Leitfahigkeit in Abhangigkeit vom reziproken W ert der absol. Temp. 
stellcn eine Kurve dar, die aus zwei Teilen, namlich zwei geraden Linien, besteht, 
die gegeneinander geneigt sind. Die Temp., bei der die Kurve ihre R ichtung andert, 
is t abhangig von der A rt des Anions des betreffenden Salzes. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189. 743—45. 4/11. 1929.) D u s in g .

G. Tammann und A. Rohmann, Der DruckeinfluB auf das elektrische Leit- 
vermdgen von Salzlosungen. Es wurden die W iderstande binarer, ternarer u. eines 
ąuarternaren  Salzes bei Drucken bis zu 3000 kg/qcm  bei 20 u. 40° bestim m t. Die 
Bestst. wurden nack der Methode von K o h l r a u s c h  ausgefuhrt, vor das Telephon 
wurde nach L o re n z  u. K l a u e r  ein Zweirohrenverstarker geschaltet. Der Druck- 
einfluB auf das Leitvermogen von Salzlsgg. is t in  einem weiten K onz.-Intervall un- 
abhangig von der Konz. Nach den a-W erten von A r r h e n i u s  miiBte der Druck- 
einfluB zwischen 0,5 u. 0,01-n. m it wachsender Konz. s ta rk  zunehmen. Die klass. 
Theorie s te h t also in  bezug auf den DruckeinfluB auf das Leitvermógen sta rk  dis- 
soziierter Elektrolyt© im Gegensatz zur Erfahrung. Der DruckeinfluB auf die Ionen- 
reibung der Salze is t geringer ais der auf die innere Reibung des W. u. wachst mit 
steigendem Druck, wahrend m it wachsendem Druck die Reibung des H- u. OH-Ions 
abnim m t. M it wachsender Temp. nim m t die Verbesserung des Leitvermógens durch 
Drucksteigerung bei den Lsgg. in  W. ab, wahrend fur andere Losungsmm. die Ver- 
schlechterung des Leitvermogens ebenfalls abnim m t. Am DruckeinfluB auf das Leit- 
vermogen der Lsgg. von Salzen schwacher Sauren u. Basen is t ihre hydrolyt. Spaltung 
zu erkennen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 183. 1— 29. 23/9. 1929. Góttingen, 
Univ.) W r e s c h n e r .

V. A. Kargin, Uber die elektrolytische Dissoziationskcmslante von Wasserstoff- 
superoxyd. Es wurden potentiom etr. T itrationen von H 20 2 m it KOH ausgefuhrt 
unter Verwendung der Glaselektrode (ygl. R a b in o w it s c h  u . K a r g in , C. 1929.
I I . 2025). Die Titrationskurven zeigen die typ . Form fiir eine sehr schwache Saure. 
Die Lage des W endepunktes fiir 0,1-mol. H 20 2 fallt m it den analyt. D aten  zusammen, 
bei 0,5-mol. H 20 2 liegt der W endepunkt bei etwas kleinerer Laugenmenge. Dies 
wird durch die teilweise Zerlegung von H 20 2 verursacht, das in  alkal. Lsgg. bei hoher 
Konz. unbestandig ist. Aus den Messungen wird Dissoziationskonstante berecknet 
zu 1,55-10-12 bei 20°; dieser W ert stim m t m it alteren Messungen von J o y n e r  
(C. 1912. I I . 1619) ziemlich g u t iiberein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 183. 77—80. 
23/9. 1929. Moskau, Karpow-Inst. f. Chem.) W r e s c h n e r .

Harry Medforth Dawson und Jesse Eyre Smith, Saure- und Salzwirknmgm 
bei katalytisćhen Reaktionen. X X II. Der Einfluf! inerter Salze auf die sekundare Disso- 
zialion zioeibasischer Sauren. (X X I. vgl. C. 1929. I I .  3101.) Die kata ly t. Wrkgg. von 
KHC20 4 (0,04-mol. Lsg.) auf die Acetonjodierung bei 25° werden in  Ggw. verschiedener 
Mengen (0,04—3,54-n.) KC1 untersucht, um den EinfluB eines inerten Salzes auf die 
zweite Dissoziationsstufe einer zweibas. Saure festzustellen. Das Maximum der Ioni- 
sationskonstanten K x (19,1 • 10~s) wird bei einer Konz. x  von etwa 1 g-Mol. KC1/1 
erreicht. Die fiir einbas. Sauren festgestellte Beziehung \og K J K 0 — a ] /x  —  b x



(K 0 Ionisationskonstante in  KCl-freier Lsg., a u. b unabhangige K onstanten, vgl. 
XX . M itt.; C. 1929. I I .  3101) g ilt aucli hier m it K 0 =  7,2-10~5, a — 0,81, b — 0,39. 
Die K onstantę a h a t hier den doppelten W ert der bei einbas. S&uren gefundenen. Nach 
der Theorie von D e b y e  u . H u c k e l  miiBte a — 2,02 sein; es t r i t t  hier also auch dieselbe 
Abweichung von der Theorie auf wie bei einbas. Sauren. (Journ. chem. Soe., London 
1929 . 2530—39. Nov. Leeds, Uniy.) B. K. M u l l e r .

Erik Larsson, Zur elektrolytisclien Dissoziation der ziveibasischen Sduren. V. Die 
Dissoziationskonstanten der drei Monoozybenzoesauren. (IV. vgl. C. 1928. II . 624.) 
Die zweiten Dissoziationskonstanten der SalicyJsaure, m-Oxybenzoesaure u. p-Oxy- 
benzoesdure wurden elektrometr. bestim m t. W eiter wurde die Dissoziationskonstante 
ihrer Athylester erm ittelt. Aus den gefundenen Zahlen wurden die Abstande zwischen 
der Ladung u. dem dissoziierbaren H-Atom in  den Ionen HOC6H4COO_ berechnet. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 183 . 30— 36. 23/9. 1929.) W r e s c h n e r .

D. M. Murray-Rust und Harold Hartley, Die Dissoziation ton Sauren in  Methyl- 
und in  Athylalkohol. Die elektr. Leitfahigkeit von IICl, HC103, HCIOt , IIC 2HbSOĄ, 
HSO 3C0H 5, H N 0 3, I IJ 0 :. u . H C N S  in  Methylalkohol u. in A. wurde bei 25° im Bereich
0,0001—0,002-n. gemessen. D ie ersten fiinf Substanzen sind in  alkoh. Lsg. starkę 
E lektrolyte. E in  Vergleich m it der von ONSAGER (C. 1927 . I. 2971) modifizierten 
Theorie von D e b y e  u . H u c k e l  zeigt, daB die Assoziation in  A. wahrscheinlich groBer 
is t ais in Methylalkohol. D as H -Ion ha t in  Methylalkohol eine Geschwindigkeit =  142,0, 
in  A. =  59,5. Die drei letzten  Sauren der untersuehten Beihe sind in alkoh. Lsgg. 
schwache E lektrolyte; ihre Dissoziationskonstanten wnirden berechnet. Zur Unter- 
scheidung starker u. schwacber Sauren in  alkoh. Lsg. fiigt m an eine ldeine Menge 
W. hinzu, dies verursacht bei starken Sauren eine erhebliche Abnahme der Leitfahig
keit, bei schwachen Sauren eine entsprechende Zunahme. (Proceed. Boy. Soc., 
London. Serie A. 126. 84— 106. 2/12. 1929. Osford, Balliol Coli.) W r e s c h n e r .

W. Isbekow, Zersetzungsspannung der Lósungen von Metallbromiden in  geschmol- 
zenem Zinkbromid. F iir die Zersetzungsspannungen der Metallbromide in ZnBr2- 
Lsgg. ergibt sich m it wenigen Ausnahmen die gleiche Beihenfolge wie fiir die Bildungs- 
warmen dieser Verbb. Durch das Losungsm. kónnen sich n icht nur die Potentiale 
u. die Losungstension der Elemente, sondern auch ihre Beihenfolge in  der Spannungs- 
reihe andern, so daB sich bei ZnBr2 ais Losungsm. folgende Spannungsreihe ergibt: 
Al, Zn, Cd, Pb, Fe, Cu, Ag, Ni, Hg, Bi. GemaB dieser Spannungsreihe vollzieht sich 
die Ausscheidung der Metalle aus den Lsgg. ihrer Bromide in  ZnBr2. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 185. 324—32. 8/1. Kiew, Lab. f. physik. Chemie d. Polytechn.) A sc h .

Richard Lorenz und Hermann Velde, Messungen der E M K  einiger Bildungs- 
ketten geschmolzener Salze. (Vgl. L o r e n z  u. M ic h a e l ,  C. 1929. I. 1662.) Es wurden 
die EK K . der B ldg.-K etten von PbCl2, CdCl2, ZnCU u. MgCl2 gemessen. Bei PbCl2, 
CdClo u. MgCl2 war d E /d T  konstant, wahrend bei ZnCl2 eine parabol. K urve fiir E  
gefunden %vxu,de. Die E K . einiger Daniellkeiten wurde 'ais Differenz je zweier Bldg.- 
K etten  berechnet u. m it den unm ittelbar beobachteten W erten verglichen. Die 
Warmetonungen der Bkk. wurden berechnet, u. soweit es ging, wurde ein Vergleich 
mit thermochem. D aten durchgefuhrt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 183. 81—97. 
23/9. 1929. F rankfu rt a. M., In st. f. physikal. Chem.) W r e s c h n e r .

F. P. Bowden, Die K inetik der Eleklroabscheidung von Wasserstoff und Sauer- 
stoff. (Vgl. C. 1930 . I. 494.) Die K inetik  der Elektroabscheidung von H  u. O an 
metali. Elektroden wurde untersucht. Vf. nim m t an, daB die an den Elektroden- 
flachen adsorbierten Gase gleichgerichtete Dipole bilden. Das Grenzflachenpoten- 
tial V wird durch die Zahl u. durch das elektr. Mbment dieser Dipole bestim m t. Die 
Entw. von H 2 u. 0 2 wird dann ais eine gewóhnliche Oberfliichenrk. behandelt, bei 
der nur die Dipole m it einer bestim m ten Aktivierungsenergie die Oberflache ver- 
lassen kónnen, um mol. Gase zu bilden. Die Zahl der Dipole N , die die Oberflache 
yerlassen kónnen, is t bestim m t durch die Gleichung: N  =  N 0 e ~ “  “ 1 7, dabei
ist (co — a V) ein MaB fiir die notwendige Aktivierungsenergie. Esperim entell wurde 
festgestellt, daB a eine K onstantę ist, die fiir H  u. O den gleiehen W ert hat. An reinen 
Metallen is t a ca. 0,5, dieser W ert sinkt bei unreinen Oberflachen. Es wurden Gleichungen 
abgeleitet fur die Abhangigkeit der Bk.-Geschwindigkeit u. des Elektrodenpotentials 
von der Temp.:

0 0 ( i logi  co — a V d V w — a  V
' ~ d ¥ ~  l łT * ~ ~ ; U‘ d T ~  a  T
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Diese Bezielumgen wurden an  einer Anzalil metali. Elektroden experimentell gepriift, 
es zeigte sich reoht gute tłbereinstimmung. Aus den Temp.-Koeffizienten der Rk.- 
Geschwindigkeit u. des Potentials kann die Aktm erungsenergie bereeknet werden. 
F ur H  an einer Hg-Kathode betragt diese 15 000 Kalorien, fiir O an  blankem P t  
22 000 Kalorien, fiir H  an  blankem P t  (wo die Ek. sehr schnell vor sich geht) 7000 
bis 9000 Kalorien, je  nach der A ktiv ita t der Oberflaclie. Auf diese Weise konnen 
die Erscheinungen der H- u. O-tlberspannung ais einfache heterogene Rkk. an  der 
Elektrodenoberflache gedeutet werden. Die Theorien der H-t)berspannung werden 
diskutiert, u. es wird angenommen, daB der 'Oberfuhrungswiderstand ein sekundarer 
Effekt ist, der nur bei hohen Strom dichten au ftritt . (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 126. 107— 25. 2/12. 1929. Cambridge, Labor. f. Pliysikal. Chem.) W re s c h .

Ernest Sydney Hedges, Untersuchung iiber die Ursachen ■periodischer Vorgd7Uje 
bei der Elektrolyse. Der Losungsvorgang einer Kupfer&nodo in  HCl wird an  einer rotie- 
renden Anodę untersucht u. erweist sich ais period. U ntersucht wird seine Freąuenz 
in  Abhangigkeit von der Strom dichte bei verschiedenen Konzz., von der Drehgeschwin- 
digkeit u. yon der Konz. Die Freąuenz is t in  einem bestimm ten Bereiche unabhangig 
von der Strom dichte u. nim m t bei weiter steigender Strom dichte ab, wobei CuCU 
sich an  der Anodę ansamm elt. Die Freąuenz nim m t m it der Drehgeschwindigkeit 
u. der Saurekonz. zu; sie is t von der Menge anwesender Metallionen unabhangig u. 
wird durch Nachlieferung von CZ-Ionen entscheidend beeinfluflt. Die Periodizitat 
kom m t durch die Bldg. einer Osydschicht zustande, der sich bei Erreichung einer 
„k rit.14 GZ-Ionenkonz. wieder lost. Diese Ansicht wird a n  anod. passiviertem Cu u. 
durch HNOs passiyiertem Fe durch Messung des Potentials gegen HCl verschiedener 
Konz. gepriift. Die Existenz einer „ k rit .“  Konz. zeigt sich in  diesen Verss. an  einem 
plótzlichen Abfall des Potentials. (Journ . chem. Soc., London 1929. 1028—38. Mai. 
London, Univ. Bedford College.) EiSENSCHlTZ.

W olf J. Muller und Ludwig Holleck, Zur Tlieorie der Passivitatsersclmnungen.
V II. Uber das anódische Verhallen des Kupfers in  schwefelsauren Elektrolyten. (VI. vgl.
C. 1929 . II. 2419.) Vff. untersuchen nach verschiedenen Methoden das anod. Verh. 
oiner geschiitzten Cu-Elektrode gegen H 2S 0 4 unter Variation der Temp., Konz. u. 
des Sattigungszustands an  CuS04. F u r den Zusammenhang zwischen Anfangsstrom- 
starke u. Passivierungszeit gilt hier in  allen Fallen  die Beziehung t — B  (i0/F0)n. Der 
Vorgang derBedeckung w ird bei niedrigenSaurekonzz. durch einen zweiten superponiert, 
bestehend in einer Umwandlung der prim ar sich bildenden Schicht von CwSO^ -5HJJ 
in  eine wahrscheinlich basischere. Dies zeigt sich im polarisierten L icht in einer Um
wandlung von s ta rk  doppelbreehenden, diskret nebeneinander gelagerten K rystallen in 
eine minder sta rk  polarisierende Schicht. H insichtlich der Abhangigkeit der Kon- 
stan ten  B  u. n  yon der Saurekonz. ergab sich schon bei kleinster Konz. ein fallender 
Gang im Gegensatz zu dem beim F e beobachteten ausgepragten Maximum. 
Ohne strenge Proportionalitat geht die Abnahme von B  sym bat m it der Lóslichkeit 
von CuSO., in  der betreffenden Sam'e. Der geringe Temp.-EinfluC in reiner 10-n. H2S 04 
(Temp.-Koeffizient nach VAN'T HOFF 1,5) gegeniiber Fe in  n. H 2S 04 durfte der ge- 
ringeren Lóslichkeit von CuS04 in  der betreffenden Saure zuzuschreiben sein. Die 
bach dem Fliichen- u. Tiefenbedeckungsgesetz errechneten Strom -Zeitkurven ergaben 
K onstanten, die das Vorliegen yon Bedeckungspassivitat bei Cu in  H 2S 0 4 in  weitem 
Umfang beweisen (Mikrophotogramme, K urven u. Tabellen). (Monatsh. Chem. 52. 
409—24. Dez. 1929.) H e r z o g .

Wolf J. Muller und Ludwig Holleck, Zur Tliecrie der Passwiiatserschcinungen.
VIII. Uber das anodisclie Verhalten,von Z in k  in  schwefelsauren Elektrolyten. (VII. vgl. 
vorst. Ref.) Zn ais Anodę in  H 2S 0 4 ais E lektrolyten weist die Erscheinung der Be- 
deckungspassivitat auf. Die geschutzte Elektrodo bedeckt sich bei anod. Passrrierung 
vorerst m it einer durchsichtigen Schicht (unter der das Metali blank wie Hg erscheint), 
die nach Leitfahigkeitsberechnungen u. photograph. Aufnahmen aus Z n S 0 Ą-7H«0 
besteht u. erhalten bleibt bei Vornahme der Passivierung in  m it Z nS04' gesatt. 5-n. 
H 2S 0 4. Dagegen erfolgt in  reiner H2S 04 wie auch in  gesatt. H 2S 04 unter 5-n. sekundare 
Umwandlung, verm utlich un ter Bldg. eines bas. Salzes, in  eine undurchsichtige 
Schicht, u. zwar um so sehneller, je kleiner die Konz. der H 2S 0 4 ist. Die Beziehung 
Anfangsstromstarke-Passiyierungszeit is t die gleiche wie beim Fe u. Cu, wenngleich 
die erperimentelle Verfolgung wegen der starken H„-Entw. bei konz. Sauren bzw. 
wegen der sekundiiren Umwandlung bei schwachen Sauren erschwert wurde. Die 
erhaltenen Strom-Zeitkurven bei konstantem  Potential ergaben die G iiltigkeit des
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Flachen- u. Tiefenbedeckungsgesetzes, was besonders in  m it ZnSO., gesatt. 5-n. H 2SO,t 
nachgewiesen wurde. Wiewohl der n. Verlauf des Tiefenbedeckungsgesetzes durcli 
die sekundare Umwandlung gestort wird, gilt doch in  reiner n. H 2S 0 4 nach yollstan- 
diger Umwandlung in  die undurchsichtige Bedeckung fiir den weiteren Verlauf das 
Tiefenbedeckungsgesetz (Mikrophotogramme, Kurven u. Tabellen). (Monatsh. Chem. 
52. 425— 41. Dez. 1929.) H er zo g .

Wolf J. Muller und Kamillo Konopicky, Zur Theorie der Passimtats- 
erscheinungen. IX . Uber die Passivitat des Bleies in  Sćhwefelsaure, zugleich ein Beilrag 
zur Theorie der Formierung der Bleianode. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Die Prufung des 
anod. Verh. yon Pb in  Akkumulatorensaure durch Messung der Strom -Zeitkuryen 
bei konstantem  Potential ergab den gleichen Charakter der Stromdichte-Spannungs- 
kuryen wie beim Pe, Ni u. Cr; nur sind diePassivierungszeiten sehr klein, entspreehend 
der Schwerlóslichkeit der prim aren Deckschicht von PbSO., (spezif. Passiyierungszeit
0,15 Sekunden). Die Beziehung zwischen Anfangsstromdichte u. Passiyierungszeit 
lau te t hier: log i =  log 0,75— 1,075 log i0/F 0, da der Exponent n  hier gleieh 1 is t 
(sonst 2), was sich aus der Schwerlóslichkeit der Deckschicht von P b S 0 4 erk lart. 
Die m it dem SlEMENSsclien Dreischleifenoszillographen aufgenommenen Strom- 
Zeitkuryen sind nach dem Bedeckungsgesetz auswertbar. Bis zu einer Spannung 
von 2 V gelten die einfachen Gesetze fiir Bedeckungspassivitat, wobei sich das Po
tential des unterliegenden Pb m it — 0,3 V u. die Leitfahigkeit in den Poren zu .ca. 
3G-10~6 der Leitfahigkeit einer gesatt. PbSO.r Lsg. ergab. Der W ert fiir die freie 
Oberflache beim "Obergang vom Flachenbedeckungs- zum Tiefenbedeckungsgesetz 
ergibt sich iibereinstimmend aus beiden Gesetzen zu ca. 5-10- '1. Bis zu 2 V is t dem- 
nach die n.. Bedeckungspolarisation yorhanden. Die Flachenbedeckungsbeziehung 
bleibt oberhalb 2 V die gleiche. Die Berechnung der Tiefenbedeckungskonstanten 
ergibt liingegen einen yollig yerschiedenen Verlauf unter sprunghafter Anderung. 
Beim Auftragen der W erte B  (Abscisse) m it der wirksamen Spannung (Ordinate) 
unterhalb 2 V resultiert eine deutlich ansteigende Kurve, welche die Abscissenachse 
beim reyersiblen Potential von P b(II) schneidet; dagegen schneidet die entspreehend 
aufgetragene K urye yon B  die Potentialaehse erst um 1,95 V lioher, also bei einem 
dem reyersiblen Poten tial des Pb-Akkumulators entsprechenden Potential. Bis zu 
diesem P unk t steig t die effektive maximale Strom dichte linear m it der Spannung an, 
um yon hier ab konstan t auf einem W ert von ca. 200 Amp./qcm zu verharren. Die 
aus der K onstanten B  iiber 2 V erhaltenen Leitfahigkeitswerte sind jene der Akku
mulatorensaure selbst. Diese Tatsache wird so erklart, daC bei einem wirksamen 
P otential yon ca. 2 V ein Potentialsprung am Pb-Metall selbst erfolgt. Dieses hohe 
Potential entspricht dem Vorgang des Inlósunggehens von Pb (IV), wobei die Steigerung 
der Leitfahigkeit sich aus der sofortigen Hydrolyse der in Lsg. gehenden Ionen yon 
Pb (IV) erklart. Auch der rasche Anstieg der Strom starke bei liohem angelegtem 
Potential (Umwandlung der Gesamtbedeckung in  P b 0 2) wurde rechner. yerfolgt, 
wobei sich ergab, daB bei dieser Umwandlung die Leitfahigkeit in  den Poren der noch 
aus P b S 0 4 bestehenden Bedeckung jener einer gesatt. P b S 0 4-Lsg. entspricht. Aus 
diesen Messungen erfah rt die Theorie Bestatigung, daB die chem. Passivierung in  einer 
Umwandlung der Metalloberflache besteht, worauf ein anderer Vorgang, hier das 
hóherwertige Inlosunggehen, folgt. Auch ergibt sich aus diesen Verss. eine Stiitzimg 
der Ansichten von E lb s ,  daB die Formierung des Pb-Akkumulators yorerst auf einem 
Inlosunggehen von Pb (IV) beruht, woraui die Ionen yon Pb (IV) hydrolyt. PbOa 
bilden (Kuryen u. Tabellen). (Monatsh. Chem. 52. 442— 62. Dez. 1929.) H e r z o g .

W oli J. Miiller und Kamillo Konopicky, Zur Theorie der Passimtdts- 
erscheinungen. X . Uber das Zeitgeselz der Selbstpasswierung. (IX . vgl. yorst. Ref.) 
Entw. einer Bedeckungstheorie des Potentialabfalles von Metallen, welche die Er- 
scheinung der Selbstpassiyierung zeigen, auf Grund des OHMschen u. FARADAYschen 
Gesetzes. Es -wird die Beziehung t log (em— £)/(£ — c3) abgeleitet (t — Zeit
yom Eintauchen ab, em =  reyersibles Potential des Metalles in den Poren, es =  Potential 
der Schichte u. e =  Potential der Elektrode zur Zeit t [Effektiypotential]). Diese 
Formel g ilt erst bei ziemlich weitgehender Bedeckung der Elektrode. K onstanz des 
Ausdruckes is t  bei konstant gewordenem Diffusionspotential (es) der Schichte zu ge- 
wartigen. Verss. an  Al-Elektroden bestatigen die Giiltigkeit in  yollem Umfang. Des- 
gleichen zeigen die von Tam m an u. SOTTER (C. 1923. H I. 608) erm ittelten  Potential- 
abfallkurven von kathod. yorpolarisierten Cr-Fe-Elektroden die Giiltigkeit dieser Be
ziehung, ausgenommen fiir den anfanglichen Kurvenverlauf. Letzterer erk lart sich
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zweifelsohne aus der Anderung des Schichtpotentials vom H„-Sotential zuni Diffusions- 
potential in der Lsg. Demnach is t die Ersclieinung der Selbstpassivicrung in  diesen 
Fallen alsTein Fali von Deckschiohtenpassmerung erkannt (Kurven u. Tabellen). 
(Monatsh. Chem. 52. 463—73. Dez. 1929.) H e r z o g .

Wolf J. Muller und Willibald Machu, Zur Theorie der Passivitatsersclmnungen, 
X I. Uber das anodische Verhalien und die Passivital von Eise.n m  Natriumsulfałlosungen. 
(X. vgl. vorst. Ref.) Die anod. P assm erung von Fe in  N a2S 0 4-Lsgg. w ird von der von 
N atur aus auf dem Fe befindliehen O xydhaut beeinfluBt, dereń Bldg. sowohl in Luft, 
wie aueh in luftgesatt. E lektrolyten sehr rascli erfolgt. Daher muBte zweck? Erm ittlung 
der Passiyierungszeiten an sehiehtfreien Fe-Oberflachen die passiye Elektrodo unter 
angelegter Spannung ak tiv iert werden. Auch fiir die so erm ittelten Maximalzeitwerte 
g ilt die friiher abgeleitete Bezieliung zwisehen Anfangsstromstarke u. Zeit: tv — 
B  (i0/F0)~n■ Die so gewonnenen K onstanten, nam lich die spezif. Passivierungszeit B  
n. der Exponent n, zeigen einen analogen Verlauf wie in  den entsprechenden H 2S 0 4- 
Lsgg., da bei den kurzeń Zeiten der EinfluB eines N a2S 0 4-Zusatzes zur H 2S 0 4 relativ 
gering ist. In  Ubereinstimmung m it den Verss. von M u l l e r  u . L ó w y  (C. 1928. II . 
1188 .1929 .1. 1905) ergab sich einwandfrei, daB das passivierte Fe von keinerlei Schutz- 
sehicht bedeekt sein kann, u. daB eine irgendwie geartete Scliutzsckicht, wenn sie im 
Elektrolyten nicht 1. ist, die Passivierungszeit beeinfluBt. An vorlaufigen Verss. am 
Ni-wurde in Ubereinstimmung m it den opt. Unterss. von T r o n s t a d t  (C. 1930. I. 340) 
ferner erwiesen, daB unter U m standen auch an passiven Elektroden eine oxyd. Schutz- 
schicht auftreten  kann, welche die Passm erungszeit in  der erw arteten Weise beein- 
flussen kónnte. Dagegen kann die von T r o n s t a d t  (1. c.) in  Anlehnung an  die Vor- 
stellung von H a b e r  u . G o ld s c h m id  aufgestellte Theorie der Passivierung von Fe 
in  sauren Lsgg. m it den experimentell gefundenen D aten n ieht in  "Ubereinstimmung 
gebracht werden, da sich nach dieser Theorie eine Verkiirzung der Passivierungszeit 
am Fe ergeben miiBte (Kurven u. Tabellen). (Monatsh. Chem. 52. 474—92. Dez. 1929. 
Wien, In st. f. chem. Techn. anorgan. Stoffe an  der Teelin. Hochsch.) HERZOG.

Ż. C. Mutaftschiew, Beitrag zum YerliaUen des Eisens gegenuber Salpetersaure. 
(Vgl. S t r a n s k i  u . M u t a f t s c h i e w ,  C. 1929. I I .  1901.) Es wurde das Verli. von 
Fe untersucht gegenuber H N 03-Lsgg., die sta rk  passivierend wirken (D. 1,39 u. 1,42), 
u. gegenuber einer H N 03-Lsg., die die Passivierung aufhebt (D. 1,2). Ais Ausgangs- 
m aterial diente reines Fe, das durch Red. von Fe20 3 m it H 2 vom Vf. hergestellt ^yurde, 
u. zum Vergleich reines Eisenpulver „K ahlbaum ". Die Ergebnisse sind gut reproduzier- 
bar bei den H N 0 3-Lsgg. D. 1,39 u. 1,42. Die Auflosung von Fe in HNT03 der D. 1,2 
is t von der A rt des ZugieBens der Saure abhiingig, sie is t gróBer, wenn m an die Siiure 
nur tropfenweise zugieBt. Verss. m it K N 0 3 (D. 1,2) im  magnet. Felde zeigten eine 
explosionsartige Auflosung des Fe. (Ztschr. Elektrochem. 35. 861— 62. Nov. 1929. 
Sofia, Univ.)>' W r e s c h n e r .

W illiam A. West und Alan W. C. Menzies, Die Schnelligkeit, m it der sich das 
Dampfdruckgleichgewicht in  Fliissigkeiten einstellt. Nach B a k e r  soli der Dampfdruck 
einer FI. von ihrer Vorgescliichte abhśingen, er soli durch langeś Vorwarmen ge- 
steigert werden. Dann konnte m an zusammenpassende Sattigungsdrucke nur nacli 
einem bestim m ten Verf. erhalten. Vff. fullen zwei Isosteniskope m it der FI., kochen 
aus u. erhitzen das eine langer, alsdann werden ihre Dampfdrucke bei der gleichen 
Temp. verglichen. U ntersucht werden Fil. von sehr verschiedenen Typen: B zl., W., 
Aceton, A., Eg., Schwefel. Von einigen dieser Stoffe is t sicher, daB die FI. komplex ist u. 
sich das Gleichgewicht m it der Temp. verschiebt. Es wird beim Erhitzen des einen 
App. auf 110—145° k e i n  Unterschied der Dampfdrucke bei 25 oder 35° gefunden 
(Dauer der Abkuhlung 20—35 Min., Genauigkeit 0,05 mm Hg). Auch berm S, wo 
die Veranderung der gelben, beweglichen FI. in die dunkle, zahe Form vorgenommen 
wird, is t nach 4 Min. der Dampfdruck der gleiche wie in  der auf konstanter Temp. 
gehaltenen Kugel. Bei Eg. s tó rt der geringste W.-Geh., der bei zwei fast konstant sd. u. 
schm. Fraktionen etwas verschiedene Drucke finden laBt; das kann B a k e r s  Befund an 
Eg., wo Verschiedenheiten von ahnlicher GróBenordnung auftraten , erklaren. (Journ. 
physieal Chem. 33. 1893— 96. Dez. 1929. Princeton, Univ.) W. A. RoTH.

William A. West und Alan W. C. Menzies, Die Dampfdrucke von Schwefel 
zwisehen 100 und 550° m it zugehorigen thermischen Daten. Die Tempp. werden mit 
einem Pt-W iderstandstherm om eter gemessen. Der Kp. des S w ird zu 444,57 ±  0,01° 
gefunden. Die Drucke werden m it einem Isosteniskop oder m it einer Verdampfungs- 
kugel +  Mc LEOD-Pumpen oder einem geschlossenen oder offenen Manometer ge-
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messen; die Methoden geben iibeTeinstimmendo Werte. —  Bei den Messungen wird 
beobachtet, daB gescbmolzenes N itra t oberhalb 500° Pyrexglas merklich angreift. 
Die beobachteten Drucke lassen sich n icht m it Formeln darstellen, die aus der C lau - 
SlUS-CLAPEYRON-Formel folgen; die BiOTsche Gleichung log p  =  a +  bal +  r / 1 g ibt 
die W erte gut wieder, von 270 bis 550° bis auf wenige %o> bei tieferen Tempp. kónnen 
Abweichungen von mehreren Prozent auftreten. Die W erte werden m it denen friiherer 
Beobachter verglichen: R u f f  u. G r a f  fanden (1908) bei hóheren Tempp. ahnliche 
Zahlen, bei tieferen zu hohe, B o d e n s te in s  Zahlen (1899) gehen g u t m it denen der 
Vff. zusammen. —■ Die Verdampfungswarme w ird aus dem aus der Gleichung ab- 
geleiteten d p jd  t u. den D.D. von P r e u n e r  u . S chupp  (1909) berechnet. Der merk- 
wiirdige Temp.-Gang der Verdampfungswarme erklart sich aus der verschiedenen 
Dissoziationswarme von fl. u. gasfórmigem S ( P r e u n e r  u . Schupp). Beim K p.7eo 
erhalt m an 69,5 cal/g. Verdampfungswarme bei 120° 84,8 cal/g abnehmned bis 360° 
(6 8 , 1 ), dann steigend bis 540° (73,9); zieht man die Dissoziationswarme des Dampfes zu 
S2-Molekeln ab, so nim m t die Verdampfungswarme regelmaBig ab (beim Kp. etwa
65,6 cal/g). — Da L / R T  fiir den Punkt, wo log T  — log p =  0,500 is t (365°), den 
nach H i ld e b r a n d  n. W ert von 13,6 hat, is t bei der Temp. die K onst. von Fl. u. 
Dampf ident. Berechnet m an aber die Entropie der Verdampfung iiber das ganze 
untersuchte Temp.-Gebiet, so steig t die Kurve fiir S an beiden Enden an, bei tiefen 
Tempp., weil die Fl. s ta rk  assoziiert is t (S16 ?), bei hohen, weil die Fl. assoziierter is t 
ais der Dampf (meist S2). (Journ. physical Chem. 33. 1880—92. Dez. 1929. Princeton 
Univ.) ‘ W. A. R o th .

Warren C. Johnson und Albert W. Meyer, Die Dampfdrucke von Ldsungen von 
Kalium  in  fliissigem Am/moniak. (Vgl. C. 1929. I. 285.) Die bisherigen Angaben gehen 
schlecht zusammen. Yff. bestimmen die Dampfdrucke von K-Lsgg. in  fl. 3STH3 bei 0°,
— 33,5 u. — 50,38° u. leiten daraus die Lóslichkeit ab. Die Lsgg. werden elektro- 
magnet. geriihrt, die Drucke m it einem Hg-Manometer bcstimm t. Der Sattigungs- 
punk t der Lsgg. w ird von beiden Seiten her erreicht (Hinzubringen oder Entfernen 
von NHa); die Endlsgg. werden analysiert (Wiigung des K  ais KC1). Das Konz.-Ver- 
hiiltnis NH3: K  wird etwa von 1: 10 abgestuft. Die Lóslichkeit des K  in  f l .  N H 3 ist 
bei 0° 1 Atom K  in 4,68 Molen NH3, bei — 33,5° in  4,95, bei — 50,4° in  5,05 Molen 
NH3. Die W erte ahneln denen von R u f f  u . Ge is e l  (1906). Knicke in  den Dampf- 
druckkurven, die eine Verb. anzeigen wiirden, kommen nicht vor. Die gesatt. Lsgg. 
haben folgende Dampfdrucke: 750 mm bei 0°, 162 mm bei — 33,5°, 63 mm bei —  50,38°. 
(Journ. physical Chem. 33. 1922—30. Dez. 1929. Chikago, Univ., K ent. chem. 
Lab.) W. A. R o t h .

Eduard Bure§, Uber die Anicendung des Differential-Ebullioskops fu r  die Unter- 
suchung der Fluchtigkeil geldster Stoffe. Mittels des Differential-Ebullioskops von 
Swi^TOSŁAWSKI wurde untersucht, ob gel. Substanzen in dem iiber der sd. Lsg. 
gebildeten Dampf auftreten. Messungen an alkoh. Lsgg. von Uretlian ergaben, daB 
diese Verb. in  betrachtlicher Menge im Dampf der sd. Lsg. au ftritt. DipJienylamin 
ist beim Koehen seiner alkoh. Lsg. nur in  ganz geringen Mengen in  der Gas- 
phase Torhanden. (Roczniki Chemji 9. 581—89. 1929. Warschau, Techn. Hoch- 
schule.) Sc h o n fe l d .

P. E. Verkade und J. Coops jr . , tlber die Eliminierung von systematischen 
FeMern in  den alteren thermocliemischen Daten. Eine Anlwort an W. S w ie to -  
SLAWSKI. (Vgl. C. 1929. I. 1666). Vff. geben zu , daB sio zwischen den Arbeiten  
S w ie t o s la w s k is ,  in  denen definitive u. provisor. Korrektionsfaktorne angegeben 
sind, nicht scharf unterschieden haben, doch wird dadurch nichts geandert, denn  
Vff. kritisieren die M e t h o d e ,  ^vie jene Korrektionsfaktoren abgeleitet werden; 
und diese is t  stets die gleiehe! Wenn zugegeben wird, daB L e m o u lt s  W erte wegen  
ihrer Inhom ogenitat (vgl. C. 1926- I. 2544) nicht umzurechnen sind, is t die Methode 
damit gerichtet. D ie Beurteilung von B e r t h e l o t s  u . S to h m a n n s  W erten wird  
kritisiert. SWIETOSLAWSKIS Methode hindert eine gesunde Entw . der Thermochemie. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 1267—71. 15/12. 1929. Rotterdam, Handelshoeh- 
schule.) W . A. R o th .

Dumanois und Mondain-Monval, Zur Kennlnis der direkten Oxydation von 
Kohlenicasserstoffen durch Luft. Ankniipfend an  die physikal. Unterss. der Verbrennung 
von Pentan-Luft-Gemischen in  einer Stahlbombe (vgl. C. 1929. I. 208) untersuehen 
Vff. in  derselben A pparatur u. unter denselben Bedingungen die chem. Vorgange
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bei der Erhitzung von Pcntan-Luft-Gemischen. W ahrend des Erhitzens der Bombo 
von 20—230°, der Entziindungstemp., wurden bei den Tempp. 80, 120, 145, 175, 
200, 220 u. 223° u. ferner nach der Ziindung Gasproben entnommen, die mittels Baryt- 
wasser auf C02 u. mittels Sc h iffs  Reagens auf Aldehyde untersucht wurden. Die 
bei 175° entnommene Gasprobe wieś die ersten Spuren von C02 auf. Aldehyd konnte 
erst bei 220° nachgewiesen werden. Bei 223° waren beide Rkk. sehr deutlich, bei 
230° tra t die Ziindung ein u. nach dieser fiel die C02-Rk. nur noch schwach positiv 
u. die Aldehydrk. sehr stark  positiv aus. Analoge Resultate wurden fiir Gemische 
von Luft m it Hexan, H eptan u. Octan erhalten, wobei sich nur die Ziindungstemp. 
um einigo Grade verschob. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 761—63. 4/11. 
1929.) __________________  D u s in g .

Edmund C. Stoner, Magnetism. London: Methuen 1930. (118 S.) 8°. (Monographs on
physical subjeets.) 2 s. 6 d. net.

Aa. K ollo idchem ie. Capillarchem ie.
Ichiro Sakurada, Zur Kennłnis der Rolle von Dielektrizitatskonstante, Polarisalion 

mul Dipolmoment in  kolloiden Systemen. IV. tjber die Quellung von Acetylcelhilose 
in  einzelnen organischen Fliissigkeiten. (III. vgl. C. 1928. II . 1987.) Vf. s te llt Quellungs- 
verss. von Acetylcellulose in versehiedenen Quellungsmitteln an. Es w ird entweder 
das Sedimentvol. geąuollener Acetylcellulosepulver gemessen oder die aufgenommene 
FI. durch Auswagen geąuollener B lattchen von bekanntem  Trockengewicht bestim m t. 
Fiir n-Alkohole nim m t der Quellungsgrad m it dem Ansteigen in  der liomologen Reihe 
stetig  ab. Quellungsgrad u. Molekulargrófle der Alkohole variieren geradlinig. n- u.
i-Butylalkohol geben tro tz  weitgehend gleicher physik. Eigg. starkę Unterschiede 
in  der Quellung. Es folgt eine Tabelle der Quellungs-, Nichtąuellungs- u. Losungs- 
m ittel der Acetylcellulose. Alle Lósungs- u. Quellungsmittel haben DE. (e) zwischen
4,3—57, Nichtąuellungsm ittel 2,23—5,61. Das Dipolmoment (/i) is t im ersten Falle
1,05— 17, im zweiten 0,06— 1,19, d. h. alle Nichtlósungs- u. Nichtąuellungsmittel 
sind dipolschwach oder -frei. Der Ausdruck / / /F  (F  =  Mol.-Vol.) is t fiir Losungsm. 
17—36, fiir Nichtlosungsm. 1— 17, Niehtlosungsmm., bei denen / / / F >  12, gehoren 
zu den Quellungsmitteln. (e— l)/(e  +  2 ) - l / F  is t im ersten Falle 7,4—25,2, im zweiten 
2,9—7,3. Das Verh. fiir Quellung u. Lsg. is t um so giinstiger, je grdBer das Verhaltnis 
zwischen Kernvol. u. Molekularyol. is t u. je kleiner das Molekularvol. Die Alkohole 
gehorchen den genannten RegelmaBigkeiten nicht, ais Grund dafiir nim m t Vf. ihre 
Assoziation zu 2 u. 3 Moll. an. Die Tem p.-Abhangigkeit fiir Lsg. u. Quellung bei 
verschiedenen Mitteln wird in  Ubereinstimmung m it der aus dem Obigen zu erwartenden 
gefunden. (Kolloid-Ztschr. 48. 277—83. Ju li 1929. Leipzig, Kolloidabt. d. phys.- 
chem. Inst. d. Univ.) L in d a u .

Ichiro Sakurada, Zur Kenntnis der Rolle von Dielektrizildtskonslanie, Polarisalion 
und Dipolmoment in  kolloiden Systemen. V. tjber die Quellung von Acetylcellulose in  
binaren Gemischen. I. M itt. (IV. vgl. vorst. Ref.) Es wird iiber' die Quellung 
acetonloslicher Acetylcellulose in  binaren G«mischen berichtet, dereń einer Bestandteil 
eine dipollose FI. ist (z. B. Bzl., Chlf.). Die Misehung einer solchen zeigt a) m it polaren, 
aber nicht oder schwach assoziierten F I.: die Ivurven fiir Gresamtpolarisation u. Quellung 
sind annahernd linear, b) m it polaren assoziierten Fil., oder F il., die schwere Atome 
bzw. Atomgruppen enthalten: Gesamtpolarisationskurven u. Quellungskurven sind 
gekriimmt. — MaBgebend fur den Vergleich m it der Quellkurve ist die Gesamtpolari- 
sation. — Die Beziehung z\rischen Gesamtpolarisation u. Quellung ist aber noch nicht 
klar zu fassen. (Kolloid-Ztschr. 48. 353. Aug. 1929. Leipzig, Kolloidabt. d. Phys.- 
Chem. Inst.) R . Sc h m ie d .

Ichiro Sakurada, Zur Kenntnis der Rolle von Dielektrizitatskonslante, Polarisation 
und Dipolmoment in  kolloiden Systemen. V I. tjber die Quellung von Acetylcellulose 
in  binaren Gemischen. I I . M itt. (V. bzw. I. ygl. vorst. Ref.) Die Quellung von acetonl. 
Acetylcellulose in  binaren FI.-Gemischen, von denen eine ein aliphat. Alkohol ist, 
wird gemessen u. in Zusammenhang m it den Polarisationskurven (P li2) dieser Gemische 
diskutiert. — Im  Gemisch Bzl.-Methylalkohol verlauft nach Messungen des Vf. die 
P ll2-Kurve konvex, Maximum bei ca. 60 Mol.-°/0 Methylalkohol; hier liegt auch das 
Maximum der Quellung. Die Quellung zeigt Bodenkórperabhangigkeit. Die Lóslich- 
keit geht der Quellung parallel, betragt aber maximal nur 0 ,l°/0. — Im  System Bzl.-.4. 
ist die Quellung schwaeher ais im System Bzl.-Methylalkohol, Maximum der P ]i2-Kurve



bei ca. 60°, Quellungsmaximum bei ca. 50 MoI.-% A. Loslichkeit <  0,1%. — Die 
Quellungskurvein Bzl.-Propylalkohol zeigt ein ausgepragtes Maximum bei ca. 45 MoL-% 
A., P , i2 eine starkę Kriimmung, aber kein Masimum. — In  Bzl.-Bulylalkohol konvexc 
Quellungskurve m it einem Maximum bei ca. 40 Mol.-°/0 Butylalkohol. — Mit Bzl. 
verd. iso-Butylalkohol w irkt ais Quellungsmittel; m it steigendem Bzl.-Zusatz geht der 
(Juellungsgrad bei ca. 40 Mol.-% iso-Butylalkohol durch ein Maximum. In  reinem 
Bzl. u. reinem iso-Butylalkohol is t die Quellung 0. Die Lage der Maxima von CJuellung, 
P i,? u. P v  der maximale Quellungsgrad u. der Quellungsgrad in dem reinen Alkohol 
variiert regelmaBig beim Aufsteigen in  der homologen Reihe; m it wachsendem Mol.-- 
Gew. des Alkohols yerschiebt sich die Lage des Quellungsniaximums zu lioherer, die 
Lage des P 2-Maximums etwas zu niedrigerer Bzl.-Konz., der Quellungsgrad in  reinem 
Alkohol u. bei optim aler Zus. des Gemischs wird kleiner. — In  CGl.x-A. verlaufen 
Quellungs- u. P li2-Kurve ganz ahnlich, Maxima bei 80 Mol.-%A. In  CCl.,-Methylalkohol 
alinliches Verh. wie in CCI,-A., Maximum bei 85 Mol.-% A. Im  System CS2-A. sind 
P \,r  u - Quellungskurve ahnlich wie im System CCI,-A.; Maxima bei ca. 90 Mol.-% A., 
aber n icht so ausgepriigt wie bei Bzl.-A.- Quellung in  CCI., bzw. CS2-Alkohol viel kleiner 
ais in Bzl.-A. In  verd. Lsgg. von Methylalkohol, A. oder Propylalkohol in  Bzl. is t die 
Quellung bei gleicher mol. Konz. des Alkohols fast gleich; bei geringerer Konz. is t der 
Quellungsgrad im hóheren Alkohol gróBer ais im niedrigeren. Werden die Abweichungen 
der gefundenen W erte der Gesamtpolarisation, der DE. u. der Quellung von den nach 
der arithm et. Mischungsregel berechneten W erten gegen die Zus. der Gemische auf- 
getragen, so verlaufen diese K urven gewóhnlich analog; Maxima durchweg an der- 
selben Stelle. (Kolloid-Ztschr. 49. 52—60. Sept. 1929. Leipzig, Univ.) K r u g e r .

Paul Bary und Jose W. Rubio, Konstitulion kolloider Losungen nach der Pekto- 
graphie. (Vgl. C. 1929. I I . 2422.) Bei der Unters. der Pektographien von Mclall- 
sulfide.n fanden Vff. ahnliche Erscheinungen wie bei den Oxyden. Es zeigte sich in 
allen Fallen, daB die verwendeten Lsgg. aus zwei verschiedenen Stoffen gleicher chem. 
Herkunft bestehen, von denen der eine lyophil is t u. der andere lyophob, wobei der 
erste die Rolle eines Schutzkolloids gegeniiber der Suspension des zweiten spielt. 
Je intensiver der TYNDALL-Effekt in der Lsg. ist, um so komplizierter sind die Pekto
graphien. Wenn der TYNDALL-Effekt sehr gering ist, so kann m an voraussehen, 
daB der Nd. auf Glas annahernd gleichmiiBig u. durchsichtig sein wird, ahnlich dcm 
Trockenprod. einer Gallerte. Zahlreiche Abbildungen von Pektographien sind der 
A rbeit beigegeben. (Rev. gón. Colloides 7- 308— 18. Aug./Sept. 1929.) Wr e sc h n e r .

Pierre Thomas und Marie Sibi, Untersuchungen iiber die Struktur von Gelen. 
(Vgl. C. 1929. I I . 2422.) Die Bldg. der durch Abkiililung reversiblen Gele is t m it 
einem Krystallisationsvorgang verglichen worden. Es is t Yff. gelungen, durch Ab- 
kuhlung einen gewóhnlichen Krystallisationsvorgang so zu andern, daB er dem Er- 
starrungsvorgang nahe kommt, sie haben ferner versucht, einen Zusammenhang 
zwischen Form u. Dimensionen der K rystalle u. diesem Erstarrungsvorgang fest- 
zustellen. Arabinosazon, das sich in Ggw. von geeigneten Mengen Gummi bildet, 
zeigt eine eehte E rstarrung. Die Krystalle bilden feine, biegsame Fasern, die an Haare 
erinnern. Lactosazon zeigt eine ahnliche Umwandlung, die aber weniger charakterist. 
ist. (Rev. gón. Colloides 7- 295— 307. Aug./Sept. 1929.) Wr e s c h n e r .

J. Duclaux und R. Titeica, Das Molybdanblau. Die ais Molybdanblau be- 
kannten Verbb. bilden sich bei teilweiser chem. oder photochem. Red. der Molybdśin- 
saure. Sie verhalten sich wie eine kolloide Saure, geben sta rk  ionisierte Salze, die 
koagulierenden Substanzen gegeniiber sehr widerstandsiahig sind. Eine dieser Verbb. 
lóst sich sowohl in  W . ais auch in einer groBen Anzahl organ. Lósungsmm., wahrend 
sie in Fil. m it kleiner DE. unl. ist. Einige dieser Lósungsmm. liaben eine so groBe 
Affinitat zum Molybdanblau, daB sie wss. Lsgg. entfarben. Diese Eig. unterscheidet 
das Molybdanblau von den iibrigen Kolloiden u. niihert es gewissen minerał, oder 
organomineral. Komplexen (Eisennitrosulfid von R o u s s in , Rhodanate), die auch 
in organ. Lósungsmm. besser ais in W. 1. sind. Doch unterscheidet es sich von diesen 
durch seine Unlóslichkeit oder Schwerloslichkeit in  A. u. in den meisten Estern. 
(Rev. gen. Colloides 7- 289—301. Aug./Sept. 1929.) W r e s c h n e r .

Karl Schultze, tlber Capillaritat. X II. iiber die in  Capillaren wirksamen Ver- 
dunstungsfakloren. (XI. vgl. C. 1929. I I . 2987.) Alle die Faktoren, die bei der Ver- 
dunstung der Diffusion des Salzes im W. Vorschub leisten, veranlassen eine Ab- 
lagerung des Salzes im Innern des Capillarlumens. Je  weniger diese Diffusion zum 
Ausdruck kommen kann, um so giinstiger liegen die Verhaltnisse fiir eine Auswanderung
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des Salzes nach dem AuBenraum des Capillarlumens. (Kolloid-Ztschr. 49. 265—70. 
Nov. 1929. Ham burg, Hygien. S taatsinst.) WRESCHNER.

Raymond Defay, Thermodynamische Siudie der Oberflactenspannung; A ffin itd t 
und Oescliwindigkeit der Adsorption. Teil I . Theoret. Behandlung der Oberflachen- 
spannung u. Adsorption von móglichst allgemeinen Prinzipien ausgehend. (Buli. Acad. 
Boy. Belg., Classe Sciences [5] 15. 849— 66. 12/10. 1929.) L o r e n z .

F . de Carli, Isothernien der inneren. Reibung binarer Misclmrtgen. I I I .  System  
Nitrobenzol-Zinntelraehlorid. (II. vgl. C. 1929. II . 2546.) Vf. bestatig t durch therm . 
Analyse die Existenz einer Verb. CeHjNOg-SnCl.! m it F . — 11°. Auch die K urven 
der inneren Reibung von Nitrobzl.-SnCli-Gemisehen bei 15° u. 25° zeigen ein Maximum. 
Die m asim ale Abweiehung der gefundenen von den berechneten W erten der inneren 
Reibung t r i t t  jedoch bei einem Gemisch m it 50%  Nitrobzl. auf, was etwa einer Verb.
2 C6H5N 0 2‘SnCl., entsprechen wiirde, die vielleicht nur in fl. Phase existiert. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 10.186—89.1929. Rom ,Univ., Chem. Inst.) R .K .M .

Otto Hahn und Ludwig Imre, Uber die Fdllung und Adsorption Jcleiner Substanz- 
mengen. I I I .  Der Adsorptionssaiz, Anwendungen, Ergebnisse und Folgerungen. (II. vgl.
C. 1927- I- 1782.) Vff. stellen neue Unterss. zu dem in I I .  aufgestellten Adsorptions
satz an. Zunachst wird der Adsorptionssatz praziser form uliert: E in  ło n  w ird aus 
beliebig groBer Verdiinnung an  einem Nd. (Adsorbens) daim adsorbiert, wenn dem Nd. 
eine der Ladung des zu adsorbierenden Ions entgegengesetzte Oberflaehenladung er- 
te ilt worden u. die adsorbierte Yerb. in  dem vorliegenden Losungsm. swl. ist. (In  ahn- 
licher Weise w ird der Fallungssatz neu form uliert.) — Es is t zwischen Adsorption u. 
Fallung prinzipiell zu unterscheiden; die eigentliche Ausfallung u. dam it der Einbau 
in  das G itter kom m t nur bei Mischkrystallbldg. zustande; dabei is t die Verteilung 
der Ionen des Elements groBer Verdunnung innerhalb der Gitterionen des Nd. mehr 
oder weniger homogen. Auch m acht es keinen Unterschied, ob die Ausfallung m it t)ber- 
schuB oder UntersehuB des Fallungsm ittels vorgenommen wird. Dies is t bei der polaren 
Adsorption n icht der Fali. So laBt sich zwischen Adsorption u. Ausfallung leicht unter
scheiden. Eine weitere Unterscheidungsmoglichkeit is t durch die verschiedene Aus- 
waschbarkeit gegeben. Bei Mischkrystallbldg. is t  das E lem ent groBer Verdiinnung 
nur auswaschbar, wenn gleiehzeitig auch der N d. gel. w ird; bei Adsorption gelingt 
das Auswaschen auch durch Losungsmm., die den Nd. ungel. lassen.

Adsorption von Thalloionen (yerwendet w ird das Isotop ThC")- Ais Adsorbens 
werden Silberhalogenide yerwandt. Die Thallohalogenide geben keine Mischkrystalle 
m it den Silberhalogeniden; ein Mitgehen des T l in  den Nd. kann also nur durch Ad
sorption erfolgen, u. zwar darf nach dem Adsorptionssatz Adsorption des Thalloions 
nur an  Ndd. erfolgen, die durch uberschiissige Halogenionen negatiy aufgeladen sind. 
An solchen Ndd. von AgCl, AgBr u. A gJ werden die Thalloionen s ta rk  adsorbiert. 
W ird die Oberflache des Nd. durch Aufkochen yerkleinert, dann fallt die Adsorption 
s ta rk  ab. Aber auch an  schwach positiv geladenen N dd. werden die Thalloionen deutlick 
adsorbiert, entgegen der Aussage des Adsorptionssatzes. Dies w ird dadurch erklart, 
daB sich an  einzelnen Stellen im Nd. auch bei geringem UberschuB voń Ag-Ionen doch 
Halogenkórper bilden, die dann zusammen m it den adsorbierten Thalloionen beim 
fortschreitenden Koagulieren des Nd. eingeschlossen werden. Ungeladene Halogen- 
silberndd. wurden durch Zusammengeben genau gleicher Mengen von Ag- u. Halogen- 
ionen hergestellt; die Ndd. werden zweimal auf etwa 80° erh itzt u. mehrere S tdn. stehen 
gelassen. An diesen Ndd. werden keine Thalloionen mehr adsorbiert.

Anders sind die Ergebnisse bei der Adsorption von Pb(ThB) u. Bi(ThC) an  Halogen- 
silbemdd. Die Ionen dieser beiden Elemente sind leichter 1. ais die des Tl, sie sollten 
daher nach dem Adsorptionssatz weniger s ta rk  adsorbiert werden ais die Tl-Ionen. 
In  schwach saurer Lsg. aber w ird Pb starker, B i viel starker adsorbiert ais Tl. In 
neutraler Lsg. sind diese Unterschiede noch ausgepragter. Dies h a t seine Ursache darin, 
daB Pb u. Bi in  schwach saurer Lsg. n icht m ehr vollstandig in Ionenform vorliegen, 
sondem zu einem gewissen Betrage ais sogenannte Radiokolloide (Hydroxyde), die 
sich wie wahre Kolloidteilchen verhalten. Bei Bi is t diese kolloide N atu r vorherrschend 
u. iiberdeckt das Verh. der Bi-Ionen. Bei P b  spielt die Vorbehandlung eine gewisse 
Rolle. Geht m an von s ta rk  saurer Lsg. aus, dann verha.lt sich das Pb auch in  sehr 
Terdunnter Saure noch n . ; bleibt eine solche Lsg. aber einige Zeit stehen, dann nimmt 
das kolloide Verh. allmahlieh zu. Dies kolloide Verh. zeigt sich deutlieh darin, daB 
Pb in  schwach saurer Lsg. s ta rk  an  Glaswanden adsorbiert wird.

Adsorptionsyerss. an  gu t ausgeflockten Ndd. von HgCl zeigten, daB ThB selbst
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boi groBem Cr-IoneniiberschuB sehr wenig adsorbiert wird. W erden die Ndd. aber aus 
Lsg. boi gewohnlicher Temp. hergestellt, dann werden die Pb-Ionen in  gewissem kleinem 
Betrage adsorbiert, u. zwar ansteigend m it wachsender Halogenaufladung des N d.; 
m it wachsender H N 03-Konz. fallt die Adsorption auf NuU ab. — Żum Vergleich 
m it Ergebnissen an  HgBr werden Verss. an  AgBr angestellt. Die an  sich schon hohe 
Adsorption von ThB an AgBr w ird durch Br'-t)berschuB gesteigert u. n im m t bei 
steigender H N 03-Konz. nur langsam ab. Es zeigt sich also ein unterschiedliches Yerh. 
der sehwaeher u. starlcer polaren Stoffe. An Ndd. von Mercurosalzen findet zwar prim ar 
eine Adsorption nach dem Adsorptionssatz s ta tt,  doch verlieren die Ndd. wegen ihrer 
unpolaren N atur ihre Ladung rascher ais dio analogen Halogensilberndd. —  Bi in 
Form  von ThC wird auch aus s ta rk  saurer Lsg. an  Ag- u. Hg-Halogenidndd. s ta rk  ad
sorbiert. Dabei kann es sich n icht mehr um eine Kolloidadsorption (s. oben) handeln. 
Der Grund fiir die starkę Adsorption liegt darin, daB sich Bi sehr leicht ais undissoziiertes 
Salz abscheidet u. dann nur sehr schwer wieder in Lsg. geht.

Die Ergebnisse werden in  einem Schema fiir Ionen- (Kationen-) u. Kolloidadsorption 
an  polaren u. unpolaren G ittem  zusammengefafit, daB das Verh. der einzelnen unter- 
suchten Stoffe u. auch, folgerichtig angewandt, der iibrigen Stoffe ubersichtlich dar- 
stellt. Zum SchluB werden die Ergebnisse anderer Unterss., besonders der von F a ja n s , 
besprochen u. im Einklang m it den Folgerungen aus vorliegender A rbeit gefunden. 
(Ztschr. physikal. Chem. A bt. A. 144. 161—86. Okt. 1929. Berlin-Dahlem, K. W .-Inst. 
fiir Chemie.) L o r en z .

Erwin Engel, tlber Adsorption durch aktive Kohle. Vf. g ibt eine Obersicht iiber 
den S tand der Erforschung ak t. Kohle u. geht sehlieBlich auf die von MECKLENBURG 
(C. 1926. I. 173) angegebene Gleiehung fiir die Resistenzzeit Ti =  k jv  C -(V  —  Q-h) 
ein, worin v die Luftgeschwindigkeit, C den Gasgeh. der Luft, k  die bei einer bestimm ten 
Konz. maximal aufgenommene Menge Gas pro ccm Kohle, V das Kohlevol. u. Q-h 
die to te  Schicht bedeutet. Umfassende Sorptionsverss., m it yersehiedenen Kohlen 
ausgefuhrt, ergaben starkę Abweichungen von den Gesetzen, die MECKLENBURG 
fiir die Anderung von k  u. h aus N e r n s t s  Gleiehung fiir die Rk.-Geschwindigkeit 
in  heterogenen Systemen ableitet. Sie konnen jedoch leicht dadurch erk la rt werden, 
daB Me c k l e n b u r g s  Theorie nur fiir Capillarkondensation gilt, wahrend in  Wirklich- 
keit mehrere Prozesse (Adsorption, Bldg. fester Lsg. u. chem. Verb.) nebeneinander 
verlaufen. Es wurden Sorptionsverss. m it Chlor, Phosgen u. Chlorpikrin bei Yer- 
wendung vier verschiedener Kohlen u. versehiedener Gaskonzz. vorgenommen u. 
R  u. k  esperimentell, h graph. erm ittelt. W eiterhin wurde der EinfluB der L uft
geschwindigkeit u. der KorngróBe der Kohle auf Ił, k  u. h festgestellt. Yers.-An- 
ordnung u. Tabellen im  Original. — Es zeigt sich, daB Chlorpikrin m it dem hóchsten 
Mol.-Gewieht am besten, Cl2 m it dem niedrigsten Mol.-Gew. am schlechtesten sorbiert 
wird. Die Sorption yerlauft weiterhin parallel m it den Kpp., so daB anscheinend dio 
Dampfdruckerniedrigung in  den Capillaren eine Rolle spielt. Eine Kohle kann fiir 
ein bestimm tes Gas besondere Eignung haben. Die von MECKLENBURG gefundenen 
GesetzmaBigkeiten h =  konst./]/Q  u. h =  konst. a, worin a — Durchmesser der 
Kohlekomer, konnten im ganzen Bestatigung finden. (Ztschr. ges. SchieB- u. Spreng- 
stoffwesen 24. 451—54. 496—97. N ot. 1929. Akers Styckebruk [Schweden].) F . B e c k .

B. Anorganisciie Chemie.
A. Kurtenacker und Ivan Assen Ivanow, Die Uberfiihrung der Thioschwefelsaure 

in  Polythionsauren m it Hilfe von Katalysaloren. II . M itt. (I. vgl. C. 1928. II . 2540.) 
Bei Zusatz von N a2H A s03-Lsg. wird die Polythionatbldg. sehr beschleunigt, desgl. 
durch SO, in  Abwesenheit von HCl, weniger sta rk  durch SbCl3 u. noch weniger durch 
BiCl-. Der Rk.-Mechanismus wird eingehend diskutiert. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
185- 337—59. 8/1. 1930. Briinn, Dtsch. Techn. Hochsch., Lab. fiir anorgan., physikal. 
u. analyt. Chemie.) A sc h e r m a n n .

Arthur F. Scott und Clyde R. Johnson, Das Atomgewicht des Chlors. Das Ver- 
hdltnis NOGI: Ag. Die arithm et. Verhaltnisse liegen hier sehr giinstig u. die At.-Geww. 
von Ag (107,880) u. N  (14,008) sind gu t bekannt; doch muB die Zers. des NOC1 im 
Licht beriicksichtigt werden. NOC1 wird synthetisiert u. fraktioniert, doch laBt sich so 
der Cl-UberschuB schwer entfernen. Besser is t die D arst. aus S 0 2(0H )(0 N 0 ) +  HCl. 
Die D arst. wird genau beschrieben. Das P raparat wird sorgfaltig im  Dunkeln oder 
bei rotem  L icht fraktioniert. Das Ag wird ohne Kohlezusatz in fast reinem M ethan
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geschmolzen, zum SchluB in H2. Das NOC1 (4— 7 g) wird nephelometr. oder gravi- 
m etr. analysiert, das Glas der Kugeln sorgfaltig gesammelt u. zuriickgewogen. Die 
Jiephelometr. Ąnalyse wird Yerbessert; die Lsgg. werden einen M onat lang beobachtet. 
Die drei reinsten Fraktionen geben das Verhaltnis NOC1: Ag =  0,606827:1 (0,606824 
bis 0,606832), woraus Cl =  35,4565 folgt. Die Reinigung des NOC1 durch Dest. wird 
eingehend diskutiert: HC1, Cl2, NO, N2 u. 0„ waren augenscheinlich vollstandig ent- 
fernt. (Journ. physieal Chem. 33. 1975—86. Dez. 1929. Houston, Texas, The Riee 
Inst.) W. A. R o t h .

Ernst Wilke-Dorfurt, Giinther Balz und August Weinhardt, Beilrag zur 
Kcnntnis der Fluorsulfonsdure. In  der Reihe untereinander isomorpher u. auch in 
ihren Loslichkeiten sehr ahnlicher Komplexsalze der Siiuren: Borfluorwasserstoffsaure, 
Uberchlorsaure, Obermangansdure wird eine Reihe von Fluorsulfonaten u. einiger neuer 
Perm anganate u. Perchlorate naher beschrieben. Es sind dies: Silbcrtełrapyridin- 
perchlorał [Ag(Py)4]C104, lange farblose Nadeln, stark  doppelbrechend m it gerader 
Auslóschung, beim Erhitzen zuweilen unter Detonation verpuffend, leieht schmelzend, 
sogar un ter W. In  W. u. verd. P yrid in  wl., in  wasserfreiem Pyridin  11. Niclcel-(2)-liex- 
amminfluorsulfonat [Ni(NH3),.]-(S03F)2, blaues Krystallpulver, isotrope Oktaeder, 
isomorpli m it dcm entsprechenden Perchlorat u. Borfluorid. Die Hexamminfluor- 
sulfonate von Zn, Cd, Co(2), Mn(2) krystallisieren ebenfalls regular-oktaedrisch. Das 
Zn- u. Cd-Salz sind farblos, das Fe(2) u. Mn(2)-Salz fast farblos u. das Co-Salz is t hell- 
rosa. Niclcel-(2)-hexamminpermanganat [Ni(ŃH3)G]'(M n04)2, isotrope Oktaeder yon 
yiolettschwarzer Farbę. Kobalt-(3)-liexammindinitratfluorsulJonat [Ćo(NH3)0] ■ (N 03)2- 
S 03F, mattorangegelbe isotrope Oktaeder. Chrom-(3)-liexammin-dinitratfluorsulfonat 
[Cr(NH3)6] '( N 0 3)2S 0 3F , m attcitronengelbe isotrope Oktaeder. Chrom-(3)-hexammin- 
perchlorat [Cr(NH3)6]-(C104)3, eitronengelbc isotrope Oktaeder. In  k. W. wl., beim E r
hitzen unterFeuererscheinung verpuffend. Chrom-(3)-hexammi?ipermanganat [Cr(NH3)8]- 
(M n04)3, violettsehwarze Oktaeder, wl. inW ., beim E rhitzen unter AusstoBen einer dunklen 
Rauchwolke heftig verpuffend. Chrom - (3) - hexahamstoffluorsulfonat Cr[(CON2H4)6]- 
(S 03F)3 glanzcnd grune, sechsseitige Prismen (rhomb.), welche Doppelbrechung u. Di- 
chroismus wie BF3 zeigen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 185. 417—24. 8/1. S tu ttgart, 
Lab. f. anorgan. Chemie u. anorgan. chem. Technol. d. Techn. Hochsch.) As c h .

Enrique V. Zappi und Alice Manini, Uber die Lbslichkeil von Arsentrioxyd in  
Malon-saureesler utul seine Mitfliichtigkeit bei der Destillation. 100 g Malonsaurediathyl- 
ester lósen bei 15° 0,058 g As20 3, bei 100° 0,061 g. 100 g E ster nehmen bei der Dest.
0,090 g As20 3 m it. (Anales Asoc. quim. Argentina 17. 90. Jun i 1929. La P lata , Fak. f. 
Chem. u. Pliarmaz., Abt. f. organ. Chem.) WlLLSTAEDT.

Harro Hagen und Adolf Sieverts, Natriumhydrid. I . JDarslellung und Dichte. 
Das reine NaH wurde aus techn. hergestellt.. Nach der Schwebemethode wurde die
D. zu D.20xaH =  1,396 ±  0,005, róntgenograph. zu 1,29 bcstim m t. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 185. 239—53. 8/1.) " ~ A s c h e r m a n n .

Harro Hagen und Adolf Sieverts, Natriumhydrid. I I .  Bildungswarme. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Die Bildungswarme des reinen N aH  wurde calorimetr. ails der Diffcrenz 
der Losungswarmen des Na (44,38 ±  0,21 kcal.) u. des N aH  (31,57 ±  0,15 kcal.) in 
H„0 bestimmt. Ais M ittelwert fiir die Bldg. von 1 Mol. N aH  aus festem Na u. gas- 
formigem H s wurde gcfunden Q =  12,8 kcal. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 185. 
254—66. 8/1. Jena, Chem. Inst.) ASCHERMANN.

G. Natta und L. Passerini, Uber die Konstilution des Finmanngruns. des Tlienard- 
blaus und atulerer fester gefarbler Derivałe der Kobaltoxyde. Die charakterist. gefarbten 
Prodd., die durch Gliihen von Co-Oxyden m it anderen Metalloxyden entstehen, 
wurden chem. ana ly t. u. rontgenograph. untersucht. 1. Zn. N itra te  von Co u. Zn 
geben bei Tempp. yon 800—1000° in Ggw. von L uft dunkelgriine Prodd., die erhebliche 
Mengen dreiwertiges Co enthalten. Die Rontgenstrahlenanalyse zeigt ein Gemisch 
von kub. ZnCo20 4 (a — 8,06 A) m it anderen K rystallen von hexagonalem Bau, der 
prakt. m it dem des ZnO ident. ist. Prodd. m it mehr ais 30—40%  Co zeigen nach 
langem Gliihen iiber 1000° auch die Linien des CoO. Prodd., die durch Gliihen der 
Co- u. Zn-Hydroxyde (oder der bas. Carbonate) im luftleeren Raum  entstanden sind, 
enthalten allen Co im zweiwertigen Zustand. Bei weniger ais 30%  CoO zeigen sie eine 
sclióne malachitgrime Farbę u. bestelien aus festen hexagonalen Lsgg. von CoO im 
G itter des ZnO. Bei mehr ais 70%  CoO sind sie rosa u. bestelien aus festen kub. 
Łsgg- von ZnO im G itter des CoO. Bei einer festen griinen Lsg. m it 28,9%  CoO 
betrug die Seite der hesagonalen Elementarzelle 3,220 A i  0,005, die Hohe 5,18 A.
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Bei einer festen rosa Lsg. m it 72,87% CoO betrug die Seite der kub. Zelle 4,225 A. 
Prodd. m it einem Geh. an CoO zwischen 30 u. 70% sind Gemisohe dieser beiden 
Krystallform en. Die Farbę des RlNMANN-Griins ist durch die hexagonale Form 
bedingt. Ggw. von dreiwertigem Co maoht die griine Farbę dunkler. ZnCo20 4 zers. 
sich bei Tempp. iiber 900— 1000°, u. zwar um so leichter, je geringer der Druek ist.
2. Mg. Die rosa gefarbten Prodd., die bei hohen Tempp. aus CoO u. MgO entstehen, 
bestehen ausscliliefllich aus festen Lsgg. von kub. CoO u. MgO; sio enthalten kein 
dreiwertiges Co, wenn man beim Abkiihlen die Oxydation an der Oberflache ver- 
liindert. Die Mg-Kobaltiverb. en tsteht nur bei verhaltnismaBig niedriger Temp. u. 
is t noch weniger stabil ais die Zn-Verb. CoO u. MgO sind in allen Verhaltnissen in- 
einander 1., die G itterkonstanten folgen dem Gesetz von Y e g a r d . Bei 50°/0 CoO 
u. 50°/o MgO betrag t die Seite der Elementarzelle 4,220 A. 3. Al. Das Thenardblau 
verdankt seine Farbung dem kub. CoAl20.„ das Spinellstruktur besitzt, Seite der 
Elementarzelle =  8,06 A.. Die techn. blauen Prodd. enthalten kein dreiwertiges Co, 
ihr Rontgenogramm zeigt ein Gemisch von zwei Substanzen, von denen die eine das 
G itter des Korund, die zweite das des CoAl20 1 hat. Prodd. m it mehr ais 50%  CoO 
enthalten  dreiwertiges Co, sie sind dunkler gefarbt u. wahrscheinlich aus den iso- 
morphen Verbb. CoAl20.t u. CoCo20., zusammengesetzt. 4. Sn. Die griinen Prodd., 
die durch Gliihen von S n02 m it Kobaltoverbb. entstehen, verdanken ihre Farbung 
dem kub. Co2S n04, das Spinellstruktur hat. Seite der Elementarzelle =  8,61 A. 
Die techn. Prodd. bestehen aus einer mechan. Mischung von zwei Substanzen, die 
eine zeigt das G itter des Kassiterits, die andere das des Co2SnO.,. (Gazz. chim. Ita l. 
59. 620—42. Sept. 1929. Mailand, Techn. Hochsch.) WRESCHNER.

A. Simon, Beitrage zur Kenntnis vonOxyden. Uber die Herstellung, Eigenschaften, 
Dichte und das Molvolumen eines krysłallisierlen Bleidiozydes. V. M itt. (IV. vgl. 
C. 1928. I. 664.) Das beim Erhitzen von krystallwasserhaltigem u. auch wasserfreiem 
N a-Plum bat im Autoklaven m it W. bei etwa 250° hergestellte P b 0 2 bildet glitzernde, 
violettschwarze, im durchfallenden Licht braunrot leuchtende Krystalle. Rontgeno- 
graph. bilden die Pb-Atome ein raumzentriertes, tetragonales Elementarparallel- 
epiped. Dieses grobkrystalline P b 0 2 ist bei Lsg. u. bei therm. Zers. widerstandsfahiger 
ais amorphes. Die D. wurde pyknometr. bestimmt u. betrug 9,604, das Mol.-Vol. 
24,906. P b 0 2 weist nahezu Gleichraumigkeit m it PbO auf, dessen Mol.-Vol. 24,2 ist. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 185. 300—04. 8/1. S tu ttgart, Lab. f. anorgan. Chemie 
u. anorgan.-chem. Technol. d. Techn. Hochsch.) Asc h e r m a n n .

M. N. GoswamiundP. N. Ganguly, Keduktion von Mercuricldorid durch Glycerin. 
HgCl2 u. Glycerin reagieren miteinander unter Bldg. von Hg2Cl2 u. von Glycerinaldehyd, 
Form aldehj'd u. Acrolein. Nach 3-std. Einw. von 5 g HgCl2 auf 5 ccm Glycerin bei 
180° war etwa 90%  des HgCl2 in Hg2Cl2 umgewandelt. Gesamtausbeute an Aldehyden 
(berechnet fiir CH20) =  11,2% ; Ausbeute an  Form aldehyd 5,6°/o- — Der Nachweis 
der einzelnen Rk.-Prodd. w rd  eingehend beschrieben. (Journ. Indian, chem. Soc. 6.
711— 15. 31/10. 1929. Calcutta, Univ. College of Science and Technology Abtlg. f.
angew. Chem.) L o r en z .

Harro Hagen und Adolf Sieverts, Germanium, Indium , Niob, T itan und Wa-sser- 
stojf. Die Lóslichkeit von H 2 in  Ge u. In  ist sehr gering, jedenfalls n icht gróBer ais 1 ccm 
H 2 auf 100—200 g Metali." Das System Nb—H 2 wurde an  einem Nb-Prap. m it 
94,8% Gesamt-Nb untersucht. Isobare u. Isothermen zeigen etwa den Verlauf, der 
nach der Stellung des Nb im period. System zu erwarten ist. Inaktivierung der Nb- 
Proben ersehwerte die Best. der Absorptionswerte. „Alterung“ verhinderte die Wieder- 
holung. Die Angaben von B e n z  u . von B i l l y  iiber die Bldg. von gasfórmigem TiH., 
konnten n icht bestatigt werden, Ti bildet vielmehr, der PANETHschen Regel folgend, 
kein gasfórmiges H ydrid. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 185. 225—38. 8/1. Jena, 
Chem. Inst.) ___________ ___ A sch erm a n n .

J. W. Mellor, Elem entary inorganic chemistry. London: Longmans 1930. (230 S.) 8°.
3 s. 6 d.

J. W. Mellor! Interraediate inorganic chemistry. London: Longmans 1930. (690 S.) 8°.
7 s. 6 d.

D. Organiscłie Chemie.
Yoshio Tanaka, Ryonosuke Kobayashi und Isamu Arakawa, Studien iiber 

die Krystallisation von Paraffin. IV. Paraffinkrystalle aus Steinkohlentieftemperatur-
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teer. (III. vgl. C. 1929. I . 739. I I .  157.) Das untersuclite Paraffin aus Steinkohlen- 
urteer (F. 58,7°, D.257:l 0,7762, nn73 =  1,4288) stim m t im K rystallsystem  (rhomb.) 
u. K rystallhabitus (Tafeln u. Nadeln) m it den fruher untersuchten Paraffinen aus 
Petroleum u. Schieferól vollkommeii uberein. Der K rystallhabitus is t auch im vor- 
liegenden Falle von der Konz. des Paraffins im  01 u. von dessen Viscositat (u. dam it 
von der Krystallisationsgeschwindigkeit) abhangig. (Journ. Fac. Science. Im p. Univ. 
Tokyo 18. 109—15. Okt. 1929.) O s t e r t a g .

Taichi Harada, Reduktion von Triinetliylzinnhydroxyd in  fliissigem Ammonidk. 
(Vgl. C. 1927. II . 237.) Ais Ausgangsmaterial diente Trimethylzinnjodid, (CH3)3S nJ. 
Darst. durcli Einw. von 90 g CH3J  auf 115 g einer Legierung aus 92,5% Sn, 7%  Na 
u. 0,5°/o Zn. Man laBt iiber N acht stehen, erh itzt dann auf W .-Bad, schlieBlich auf 
120° u. fraktioniert. — Trimethylzinnhydroxyd, (CH3)3Sn-OH. Aus vorigem m it 
konz. NaOH in  A. Krystalle aus A., F . 118° un ter Sublimieren. —  Trim ethylzinn, 
(CH3)3Sn. 1 Mol. des vorigen in  fl. NH3 unter Durchleiten von N H 3-Gas lósen, 1 Atom 
Na langsam zugeben, N H 3 bei Raumtemp. verdunsten, Prod. m it A., dann W. griind- 
lich waschen. Ausbeute quantitativ . K ann in  fl. Form  (scliwcres Ol) durcli ein F ilte r 
m it N a2S 0 4 in  N -at filtriert werden. F . 23°, Kp. 181°, kaum 1. in  W., ident. m it 
der von K r a u s  u . S e ss io n s  (C. 1926. I. 344) beschriebenen Verb. Reduziert A gN 03 
sofort zu Ag. In  gefrierendem Bzl. dimolekułar (vgl. K r a u s  u . B u l l a r d ,  C. 1926.
II . 1749). Verbindet sich m it 1 Atom Na in  fl. NH3 zu (CH3)3SnN a  (hellgelbe L s g .) .  
Dieses se tzt sich m it (CH3)3S nJ wieder zu (CH3)3Sn um, welches ausfallt. —  (CH3)3Sn- 
OH is t also eine ziemlich starkę Base, welche in  fl. N H 3 zu (CH3)3Sn+ łi. OH-  dis- 
soziiert. Das positive ło n  wird durch das E lektron zu (CH3)3Sn reduziert. — Fiir 
die Red. in  fl. NH3 is t ein App. beschrieben u. abgebildet. (Buli. eliim. Soc. Japan  
4. 266—70. Nov. 1929. Clifton [N. J .], TA K A M IN E -L ab.) L lNDENBAU M .

Takashi Kirigakubo, tjber die cliemische Reaktion des Formaldeliyds auf K iFeCy0 
in  wasseriger Lósung. Fafit m an das H ydra t des Form aldehyds ais einbas. Saure 
auf, so kann folgende Rk. erw artet werden: 2 K.,FeCy0 +  6 CH2(OH)2 =  6 KO-CH2- 
OH +  K 2Fe2Cye +  6 HCy. Der HCy wird sich m it dem Formaldehyd zu H O -C H,-C y 
verbinden, das N itril zu Glykolsaureamid, HO-CH2-CO-NH2, u. weiter zu K-Glykolat, 
H 0 -C H 2-C02K, verseift werden. Die Rk. kann  auch wie folgt verlaufen: KO ■ CH2 •
OH +  H C y =  H 20  +  K O • CH2• Cy 1 1 ? —5-  H 0-C H 2-C02K  +  N H 3. — 100 g
(K4FeCyc +  3 H 20) in  250 ccm W. m it 100 ccm Form alin 13 Stdn. unter Kiihren 
auf 100° erhitzt. Gebildeter griinlichweiBer Nd. war EvERlTTsclies Salz, K 2Fe2Cyc. 
Aus dem F iltra t fielen 12 g Glykolsaureamid, F . 118—119°, aus. — Derselbe Vers. 
m it 250 ccm Form alin lieferte einen gelben, amorplien, hygroskop. Nd., welcher sich 
an  der L uft blau farbte u. ebenfalls die Zus. K 2Fe2Cy,; hatte . F iltra t im Vakuum bei 
40° verdampft, dann allmahlich auf 145—160° erhitzt. Die braune krystallin. M. 
(63 g) lieferte K-Glykolat. —  W urden die Kom ponenten in  sehr verd. Lsg. einige 
Min. auf 40° erwarmt, so fielen ein graues amorphes Pulver u. eine gelbbraune M. 
aus, bestehend aus Fe-Cyaniden. — Die bei der Rk. gebildeten Gase enthielten kein 
HCy, reichlich N H 3, ferner H  u. N. (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32. 
357B— 59B. Dez. 1929. Tohoku Im p. Univ.) L in d e n b a u M.

I. de Paolini, Beinerkungen iiber eine Farbenreaktion Her Ozime. Vf. wendet sich 
gegen die Auffassung von R aik o w a  (vgl. C. 1929. I I . 418),'daB nur die Oxime der 
allgemeinen Formel I, die sich zu Pseudooximen I I  desmotropieren lassen (wofiir es 
keinen esperimentellen Beweis gibt), sich m it FeCl3 ro t farben. Zu I  gehoren nach 
RAIKOWA (1. c.) auch die Oxime, die HCN addieren kónnen, welche Eig. R a ik o w a  der 

a _ C —CHS—b a—C—CH—b R -. n _ „  R — C- NO
&.OH I * . > ^ N- ° E » ^ B r IV

Doppelbindung der tautom eren Formel zusclireibt. —  Vf. meint, daB keine allgemeine 
Beziehung zwischen der Farbenrk. m it Ferrichlorid u. der Fahigkeit, zu Pseudooximen 
tautom erisiert zu werden, besteht, sondern, daB die Farbung m it FeCl3 der Bldg. von 
komplexen Salzen zuzuschreiben ist, die bei ałlen Oximen erfolgt, die iń  ihrem Mol. 
Atome entlialten, die durch ihre N atur, B indungsart u. Stellung sich m it sekundarer 
Valenz an das Fe-Atom binden kónnen, welche Bedingung z. B. fiir den Aminstickstoff 
der Amidoxime R - C ( : N- OH) - N H2 u. R - C ( : N -O H )-N H R  u. R - C ( : N- OH) - NR jR 2 
erfiillt sind. — Wahrscheinlich kann auch das m it dem Stickstoff durch Doppel
bindung Terkniipfte Kohlenstoffatom an der Bldg. des Komplexes teilhaben. Solche
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Oxime konnen sich zur Nitrosoform tautomerisieren (HI) u. durch Brom in Brom- 
nitrosoderiw . umgewandelt werden (IV). Das Verh. gegen Brom schlieCt aus, daB 
HCN sich an die Doppelbindung der angenommenen Pseudoform anlagert. (Gazz. 
chim. Ita l. 59. 816— 19. Nov. 1929. Turin, Univ.) F ie d l e r .

E. Thilo und K. Friedrich, Uber Verbindungen des Nickels, Kobalts und Kwpfers, 
die. den O-Mononiethylather des Diacetyldioxims enthalten. Die Konst. der Ni-Verbb. 
des Diacetyldioxims is t bisher noch unklar. Auch die vorliegend beschriebenen Um- 
setzungen haben keine Einblicke in die Konst. gebracht. — Direkto Methylierung 
von Nickeldiacetyldioxim (I) erwies sich ais unmóglich; Yerss. m it CH3J  u. Dimethyl- 
su lfat vgl. B a r k e r  (C. 1925. I. 1698); Diazomethan w irkt infolge zu geringer Lóslieh- 
keit von I  in  organ. Fil. n icht ein. Es wurde nun versucht, die aus I  u. Alkalialkoholaten 
entstehenden Verbb. zu m ethylieren; dabei entstanden aber Diacetyldiosimdimethyl- 
ather u. gewohnliche nichtkomplese Ni-Salze. — Ve.rb. C J In O^N.xN iN a  (Na-Salz 
von I) =  JNfiDjHNa [DH2 =  Diacetyldioxim]. Aus I  u. NaOC2H5-Lsg. Gelbrote 
K rystalle. W ird durch W. momentan zers. Verb. Gf.H120 ĄN ^N iL i2 =  NiD2Li2. 
Kakaobraunes K rystallpulver. — Die Verb. aus NiCl„ u. Diacetyldioxim  en tsteh t 
sowohl aus I  u. HC1 ais aus NiCl2 u. ubersehiiss. DEL. W ird durch A., W., NH3 sofort 
in  I  u. HC1 gespalten. Beim Kochen m it Aceton wird 1 DH2 durch W. ersetzt nach 
[DH2Ni, H 2D]C12 +  ILO  ^  [DH2Ni, H 20]C12 +  DH2. Gegen den Diacetyldioxim- 
monomethylather („M onoather" oder DHCH3) verha.lt sich NiCL vollig anders ais 
gegen DEL,, in  alkoh. Lsg. en tsteh t Verb. C^Il^O^N^NiCl^  =  [Ni(DHCH3)2]Cl2. Grune 
Krystallschuppen. W ird in  sd. Aceton bis zu einem Gleichgewicht zu NiCL u. 2 DHCH3 
hydrolysiert, N H 3 liefert Ni(NH3)6Cl2; durch Einw. von D H 2 en tsteh t I, HCl u. DHCH3. 
HCl-Gas w irkt n icht ein, wss. HC1 spaltet den Komplex u. disproportioniert DHCH3 
zu D H 2 u . D(CH3)2. Im  Gegensatz zu I  is t die Bindung zwischen Ni u. dem organ. 
R est sehr schwach. — Rola Verb. G ^II^O ^N fioC l^ — [Co(DHCH3)2]Cl2. Aus CoCl2 
u. DHCH3 in Aceton oder A. Karm inrote Krystalle. In  A. u. Aceton bestandig, 
verha lt sich im  ubrigen wie die NiCl2-Verb. — Neben oder s ta t t  der roton Verb. erhalt 
man un ter bestim m ten Bedingungen eine griine Verb. derselben Zus. Konst. wahr- 
scheinlich [CoC12(DHCH3)2], wl. in  Aceton, A., unzers. 1. in  k. W., w ird durch h. W. 
zers. HC1 u. N H 3 wirken nicht ein, m it AgN03 wird erst nach Kochen oder langem 
Stehen AgCl gefallt. — Verb. C^H^O^N^CuCl^ =  DHCH3, CuCl2. Aus dem Mono- 
ather u. CuCl2 in  Aceton. Dunkelgriine Nadeln. W ird durch W. oder wss. HC1 in 
CuCl2 u. DHCH3, durch NH3 in Cu(NH3).1C12 u . DHCH3 zers. HCl-Gas w irk t nicht 
ein. Aus CuCl2 u. Monoather in  A. erhalt man die Yerb. des CuCl2 m ii Diacełyldioxim  
u. D iacetyldioxim dim ethylather. — Es is t nicht gelungen, Verbb. aus NiCl2, CoCl2 
u. CuCl2 u. Diacetyldioximdimethyldt!ier herzustellen; der D iather is t offenbar so gesatt., 
daB er keine Nebenvalenzen mehr verfiigbar hat. — Verb. C ^H ^O ^N iN i =  |Ni(DCH3)2]. 
Aus der Verb. [Ni(DHCH3)2]Cl2 u. NaOC2H5 in A. Rote K rystalle aus A.-A. (sehr 
schwer zu erhalten). Zers. sich rasch an  der Luft, langsamer bei LuftabschluB in Mono
ather u. Ni(OH)2. Die Zus. ergibt sich aus der Einw. von HCl-Gas, wobei ohne W.- 
Bldg. die Verb. [Ni(DHCH3)2]Cl2 entsteht. — Es erseheint n icht ganz berechtigt, aus 
der symm. K onst. dieser Yerb. auf eine symm. Formel fiir I  zu schlieBen. (Ber. D tsch. 
chem. Ges. 62. 2990—3000. 4/12. 1929. Berlin, Univ.) OsTERTAG.

Erich Muller und Wilhelm Loerpabel, Die lcatalytische Zersetzung wdsseriger 
Losungen von Ameisensaure durch die Platinmetalle. IV. (III. vgl. C. 1925. I. 482.) 
Vff. untersuchten in  der vorliegenden Arbeit die W irksamkeit samtlicher Platinm etalle 
in Form ihrer Salze. Die Zersetzungsgeschwindigkeit der wss. Ameisensaure nim m t 
bei Ir, P t, R h u. Pd von Anfang an ab, wahrend sie bei Os u. Ru nach einer Inkubations- 
zeit plotzlich zum Maximum ansteigt u. dann wieder abfallt. Die Inkubationszeit is t 
nach Vff. die Zeit, die erforderlich ist, um das Metali aus seinen Yerbb. in  Freiheit 
zu setzen, obwohl RUFF (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 65. 5429. Ber. D tsch. chem. Ges. 
50 [1917]. 484) behauptct, Ameisensaure sei n icht in  der Lage, Osmiumverbb. bis zum 
Metali zu reduzieren. Vff. konnten das Gegenteil experimentell durch Leitfahigkeits- 
messungen beweisen. Die Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit is t n icht auf die Abnahme 
der Ameisensaurekonz. zuriickzufiihren, sondern darauf, daB der hohe Dispersitats- 
grad, den die frisch aus den Salzen abgeschiedenen Metalle besitzen, schnell abnim m t. 
Schutzkolloide wio Gelatine verzogern daher die Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit; 
allerdings wird bei Gelatinezusatz nicht das gleiche Maximum erreieht wie ohne Zusatz 
u. bei hinreichender Gelatinemenge is t iiberhaupt kein Masimum mehr feststellbar. 
Yff. fuhren die verschiedene Rk.-Geschwindigkeit einzelner Metalle auf ihren ver-
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schiedenen D ispersitatsgrad zuriick. Ob spezif. Unterschiede vorliegen, is t nicht sicher. 
Vff. geben eine elektronentheoret. Deutung der Vorgange bei der kata ly t. Zers. der 
Ameisensaure. Die Pt-M etalle sind deshalb befiihigt, diese Zers. herbeizufiihren, weil 
sie don Wasserstoff der Ameisensaure zu adsorbieren vermógen. Erfordernis ist, daB 
sie so fein verte ilt sind, daB sie zu gleicher Zeit beide H-Atome adsorbieren konnen. 
(Monatsh. Chem. 53/54.825— 51. Okt. 1929. Dresden, Techn. Hochschule.) A. H o f f m a n n .

Y. Asahina und H. Takimoto, U be r die Bildung von Azelain- und Korksdure bei 
der Oxijdation der Ricinolsaure,. F ur die bekannte Tatsache, daB Ricinolsaure bei 
der Oxydation m it KMnO., oder H N 03 auBer Azelainsaure auch Korksdure liefert, 
sind vcrschiedene Hypothesen aufgestellt worden (vgl. S to s iu s  u. WlESI.ER, C. 1921.
I. 131; V e rk a d e ,  C. 1927. I I .  240). Vff. sind der Ansicht, daB sich das scheinbar 
zweideutige Verh. der Ricinolsaure auch ohne solche Hypothesen erklaren laBt. Da 
namlich dieselbe Erscheinung auch bei anderen 9,10-ungesatt. Sauren, z. B. Ol- u. 
Linolsiiure, au ftritt, diirfte ihre Ursache in  der spezif. Wirkungsweise obiger Oxy- 
dationsm ittel zu suchen sein. Denn z. B. m it 0 3 oder N20 4 liefert Ricinolsaure nur 
Azelainsaure. Vff. fiihren mehrere Beispiele aus der L itera tur an . Sie selbst haben 
).-Oxy- u. ).-Oxoslearinsaure (vgl. THOMS u. D e c k e r t ,  C. 1921. I. 489) m it H N 0 3 
(D. 1,4) oxydiert u. ein Gemisch von Undecan- u. Dodecandisdure erhalten; m it K M n04 
gab die Oxosaure ziemlich reine Undecandisaure. Desgleichen lieferte Trioxystearin- 
sdure (aus Ricinolsaure) m it H N 03 Korksdure u. wenig Azelainsaure. Aus samtliclien 
Beispielen folgt, daB K M n04 u. H N 03 vor allem die einem CO benachbarten CH2- 
Gruppen angreifen, so daB die Bldg. der nachstniederen Homologen unvermeidlich 
ist. Ricinol-, Ol-, Linolsaure usw. werden nun durch K M n04 zu den Dioxy- u. dann 
zu den Dioxosauren oxydiert. Ebenso diirfte H N 0 3 w irken, denn es is t bekannt, 
daB Stearol- u. Taririnsaure sowohl durch K M n04 ais auch durch H N 0 3 zu den Di- 
oxosauren oxydiert werden. Móglich ist aber auch eine H ydratisierung m it nach- 
folgender Oxydation:

—C H :C H -[C H 3]7-COsH — —CH2-CH(0H)-[CH2]7- C02H  — >
— CH2X COx CHs.[CH2]6-COjH

I "t-------------------------- Korksiiure
'------------------------------------AzelainsSure

(Journ. pharmac. Soc. Japan  49. 155—57. Nov. 1929.) L in d e n b a u m .
J. Boeseken und G. siooff, Bildung von cis-cis-Muconsaure aus o-Benzochinon 

m it Peressigsdure, ein einfacher Ubergatig von einer aromatischen zu einer aliphatischen 
Verbindung. Vff. haben kurzlich (C. 1929. I I .  716) mitgeteilt, daB die dreifache 
Bindung durch Peressigsaure langsam zu 2 CO»H-Gruppen oxydiert wird. Die Ver- 
mutung, daB interm ediar o-Diketone entstehen, konnte an  der Slearozylsdure u. am 
fl-Naphthachinon bestatigt werden, denn erstere lieferte m it Peressigsaure schnell 
Nonan- u. Azelainsaure, letztere cis-o-Zimtcarbonsaure. Die Doppelbindung letzterer 
Saure wird nicht oder sehr langsam angegriffen, entsprechend friiheren Befunden 
(C. 1927. I. 725). o-Benzochinon sollte demnach Muconsaure ltófern, u. der Vers. 
h a t dies auch bestatigt. Zweifellos is t die so erhaltene Saure (F. 195°) die cis-cis- 
Saure. F u r die bekannte hochschm. Saure h a t B e h r e n d  (Ber. D tsch. chem. Ges. 
49 [1916]. 999; L ie b ig s  Ann. 418 [1919]. 294) die trans-trans-K onfiguration wahr- 
scheinlich gemacht, u. diese diirfte auch zutreffen, da bei der Oxydation von Cyclenen 
m it alkal. K M n04 immer cis-Diole entstehen (vgl. C. 1928. I I .  145). Ob die neue 
Saure m it der von F a r m e r  (C. 1924. I. 293) erlialtenen (F. 187°) ident. ist, miissen 
weitere Unterss. ergeben. Andernfalls ware die FARMERsche die cis-trans-Saure. — 
Die im H arn von Kaninchen u. H unden nach V erfiitterung von Bzl. auftretende trans- 
trans-]\Iuconsa.ure kann nicht durch direkte Oxydation des Bzl. entstanden sein, da 
liierbei die cis-cis-Saure zu erwarten ware.

Y e r s u c h e .  0,25 g Brenzcatechin m it 1 g Ag20  u. 1 g Na2S 0 4 in  15 ccm absol. 
A. 4 Min. schiitteln, durch N a2S 04 filtrieren, schnell auf 4 ccm einengen, in  Eis kiihlen, 
Rrystalle nach AbgieBen der Mutterlauge m it einigen Tropfen 20°/oig. Peressigsaure 
(in Eg.) versetzen. Die Lsg. scheidet bald cis-cis-Muconsaure, C6H 60 4, ab, rhomb. 
Rrystalle, F . 195°. Aus vier Ansatzen 0,13 g. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amster
dam , Proceedings 32. 1043—45. 1929. Delft.) LlNDENBAUM.

A. Ssemenzow, Zur Stereochemie der Methan- und Atlianderirate. Zwecks Nach- 
prufung der WElsSENBERGschen Theorie wurde versucht, das Monamid der J/o/w - 
same u. die Citronensaure m it H ilfe von Strychnin, Brucin u. Chinin opt. zu spalten,
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wobei durchweg negative R esultate erlialten -wurden. Im  Falle der Citronensaure is t 
der negatiye Ausfall des Vers. kein strik te r Beweis, da nach WEISSENBERG fur den in 
Frage kommenden Typ cis-trans-Isomerie moglich is t u. nur das cis-Isomere keine 
Symmetrieebene besitzt. Um womoglich beide Isomeren zu fassen wurde die Dimeth- 
oxycyanisobuttersaure auf folgenden beiden Wegen hergestellt.:

CNCH2-COOH — >- CH„(COOR)2 — y  CH3OCH2CH(COOR)2
| " " CH3 OCH2 C(CN)(COOR),

^  CH3OCH2CH(CN)COOR
(CH3OCH2)2C(CN)COOH (CH3OCH2)2C(CN)COOH

Eine Priifung der evtl. opt. Spaltbarkeit soli dann die stereochem. Verhaltnisse klaren. 
(Journ . Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1125— 29. 1929.) Ta u b e .

Geza Zemplen und Zoltan Csiiros, Nachtrag zu der M itłeilung iiber die Einwirkung  
von Nitrosylbromid a u f Aminosauren. (Vgl. C. 1929. II . 2320.) Es ist Vff. entgangen, 
daB bereits K ar r e r  u . E h r e n s t e in  (C. 1927. I . 892) naohgewiesen haben, daB 
a -Benzoyllysin  u. a -Benzoylomithin durch NOBr nicht angegriffen werden. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 63. 98. 8/1. Budapest, Techn. Hochsch.) Lin d e n b a u m .

Venancio Deulofeu, Der Sauerstoffring in  den normalen Zuchem. Die neuen 
Anschauungen iiber den Sauerstoffring in den Kohlehydraten werden m it ihren ex-
perim entellen Stutzen referiert. (Chemia 6. Nr. 28. 7—IG. Ju li 1928.) WlLLSTAEDT.

Yoshisuke Uyeda, Untersuchungen iiber Mercaptale von Zuckern. I I I . Isobutyl- 
mer cap tale von Zuckern. (II. vgl. C. 1926. II . 2782.) Die neuen Mercaptale wurden 
wie friiher dargestellt u. aus verd. A. umkrystallisiert. — Olykoseisobutylmercaptal, 
C0H 12O5(S i-C4H 9)2, F . 130°, [a]i>14 =  +  40,0°. — Galakloseisobulylmercaptal,
C„HI20 6(S i-C4H 9)2, F . 129°, [a ju 13 =  +  41,2°. — Mannoseisobutylmercaptal,
C6H 120 5(S i-C4H 9)2, F . 111°, [a]n13 =  +  16,4°. — Rhamnoseisobutylmercaptal,
C8H 120 4(S i-C4H 9)2, F . 112°, [a]D13 =  +  14,0°. —  Arabincseisobutylmercaptal,
C5H 10O4(S i-C4H 9)2, F . 123°, [oc]d14 =  +  20,0°. — Maltoseisobutylmercaptal,
C,2H 220 9(S i-C4H 9)4, F. 140°, [a]n12 =  +  13,2°. — Saccharoseisobutylmercaptal,
C,2H 220 9(S i-C4H 9)4, F . 138°, [a ]c14 =  +9,6°. (Buli. chem. Soc. Japan  4. 264—65. 
Nov. 1929. Kanazawa, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

A. P. Lidow, Uber die Walirsclieinlichkeil der Existenz von anderen C-N-Gasen 
aufler Cyan. (Vgl. C. 1929. I I .  2096.) N2 is t kein so inertes Gas, wie allgemein an- 
genommen w ird; un ter bestim m ten Bedingungen verbindet es sich m it C un ter Bldg. 
von Monocyan. Dieses Gas erhalt man bei der Zers. von Dicyan m it gliihendem Fe 
bzw. beim Brennen einer Liliputlampe m it C-Elektroden in einer N-Atm. Beim Ver- 
brennen von Monocyan m it CuO oder 0 2 bildet sich wahrscheinlich einerseits C 02 
u. andererseits Oxymonocyan oder Oxan, das sich der C02 ahnlich verhalt, aber leiehter 
ais diese ist. Der N  laBt sich im Oxan nicht m it den iiblichen analyt. Methoden nach- 
weisen. Das Vorhandensein eines C02-ahnlichen, jedoch leichteren Gases wird durch 
die Zus. u. die Eigg. des bei der Einw. von P 20 5 auf Harnstoff, Ni-Cyanid u. Dicyan- 
diamid entstehenden Gasgemisches bestatigt. LaBt man dieses durch B ary t absorbieren 
u. se tzt aus dem BaC03 m ittels H3P 0 4 C02 in  Freiheit, so h a t dieses kein konstantes 
spezif. Gewicht, is t leiehter ais C02 u. zeigt haufig HCN-Geruch. Die Analyse des Gas
gemisches ergibt einen groBen Mangel an N ; einen N-Verlust beobaehtet m an ferner 
beim Gliihen von Hg-Cyanid (1 Tl.) m it CuO (2 Tle.). Auch beim Verbrennen von 
Kohle in  N  u. in  Stickoxyden bleibt der N nicht inert. Zur Abscheidung des Oxans 
eignet sich am besten die Einw. von Ag20  auf JCN bei 80— 100°; eine Trennung des 
Oxans von C02 is t noch ninht gelungeD. Das yerschiedene physiolog. Verh. reiner C 02 
u. der ausgeatm eten C02 is t yermutlich ebenfalls auf die Ggw. von Oxan in letzterer 
zuriickzufiihren. (Arbb. phvsik.-chem. Wiss. Univ. Charków 1909. 3 Seiten 
Sep.) SCHONFELD.

Alexander Schonberg und Ladislaus v. Vargha, Uber die (thermisdie) Um- 
lagerung von Thionkolilensaureestern in  Thiolkohlensaureesler. 16. M itt. iiber orga
nische Schv;efelverbindungen. (15. vgl. C. 1929. I I .  2885.) Vff. haben gefunden, daB 
sich viele Thionkohlensuureester bei hóherer Temp. g la tt in die isomeren Thiolkolilen- 
saureester umlagern: RO- CS-OR — >- RO-CO-SR.  Die N atur der Umlagerungs- 
prodd. konnte in  einigen Fallen durch Vcrgleich m it bekanntem Materiał gesichert 
werden. Andernfalls wird das Prod. verseift, das betreffende Phenol ais solches, das 
Thiophenol ais Disulfid isoliert.

V e r s u c h e .  Thiolkohlensaurephenylester, C13H 10O2S. Aus dem Thionester 
(F. 106°) un ter LuftabsehluB bei 280° (90 Min.). Krystalle aus 90°/oig. A. (Kohle),
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F . 57°. Ausbeute 90%. —  Thiolkohlensaure-fS-naphthylester, C2lH 140 2S. Aus dem 
Thionester (F. 212°) bei 300° (30 Min.). B latter aus Bzl. +  PAe., dann  A., F . 136°. 
Ausbeute 90%. Verseifung: Mit konz. wss. NaOH (4 Moll.) in  A. 2 Stdn. gekocht, 
F iltra t m it HC1 angesauert, im  Yakuum fast yerdam pft, in  3 Moll. n. NaOH gel., 
Luft durchgesaugt. Nd. war Di-fl-naphihyldisulfid, C20H 14S2, aus A., F . 140°. Alkal. 
Mutterlauge gab m it HC1 p-Naphthol. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 178—80. 8/1. 
Charlottenburg, Teebn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

K. H. siotta, R. Tschesche und H. Dressler, tJber Guanylthiohamstoffe. I . Vff. 
haben die Kondensationsprodd. der Isoeyanate u. Senfólo m it Guanidin untersucht. 
Mit Senfólen entstehen Guanylthiohamstoffe, R  - NH - CS • N H  • C(: NH) • NH ,. N ur in  
einigen Fallen wurden in  sehr geringer Menge auch Kondensationsprodd. m it 2 Moll. 
Senfol erhalten. Was hicr Ausnalime ist, is t bei den Isocyanaten die Regel, denn diese 
liefern immer symm. Dicarbaminylguanidine, H N : C(NH • CO • NH ■ R)2. — Von den 
Guanylthioharnstoffen ist nur die Phenylverb. bekannt. B a j i b e r g e r  (1880) b a t 
sie durch Erhitzen yon Guanidincarbonat m it C6H 5-NCS, MlCHAEL (1894) aus 
Guanidinhydrorhodanid, C6H 5-NCS u. C2H 5ONa in  A. dargestellt. Die Ausbeuten 
betragen kaum 50%, aber bei a l i p  b a t .  Senfolen liefert das MlCHAELsche Verf. 
iiber 70%  Ausbeute. Dies beruht darauf, daB die a r o m a t .  Senfole viel leichter 
ais die aliphat. A. addieren un ter Bldg. der A rylthiourethane, welche sich zudem 
von den Guanylthioharnstoffen schwer trennen lassen. Trotzdem haben Vff. zunachst 
nach dem MlCHAELschen Verf. auch eine Anzahl A r  y  1 guanylthioham stoffe m it 
20—40% Ausbeute dargestellt. Verss., Senfole auch m it substituierten Guanidinen 
zu kondensieren, waren erfolglos. — Fiir pharmakolog. Zweeke fielen alle A 1 k  y  1 - 
guanylthiohamstoffe tro tz  ihrer guten antipyret. W rkg. weg, weil sie zu giftig waren. 
Die Arylguanylthioharnstoffe besaBen zwar keine an tipyret., wohl aber zum Teil 
gute analget. Wrkg. Ais sehr brauchbar erwies sich die p-Athoxyphenylverb. ais Hydro- 
chlorid. Vdllig unwirksam sind die oben genannten Dicarbaminylguanidine. Die 
Wrkg. der Guanylthiohamstoffe beruht also wesentlich auf dem S. Dieser ist so fest 
gebunden, daB die N itroprussidnatrium rk. ohne Erwarm en ausbleibt. Dagegen spaltet 
AgN03 in  der K ałte sofort Ag2S ab. —  Zur D arst. gróBerer Mengen der pharmakolog. 
wirksamen Verbb. muBte die Synthese vervollkommnet werden. Zuerst haben Vff. 
ein neues Darst.-Verf. fiir Senfole ausgearbeitet (spatere M itt.). Die K ondensation 
der Senfole m it Guanidin konnte nach vielen MiBerfolgen schlieBlich durch einen 
Kunstgriff erheblich yerbessert werden: Man benutzt s ta t t  C2H 5ONa das breiige 
Gemisch von Na-Salzen, welches m an durch Losen von N a in  Aceton (m it K 2C03 
geschiittelt u. iiber P 20 5 dest.) erhalt. Dasselbe g ibt m it Guanidinhydrorhodanid 
eine tief dunkelrote Lsg., welche sich m it einem arom at. Senfol schnell zum Guanyl- 
thioharnstoff umsetzt. Dieser wdrd ais Hydrochlorid oder P ik ra t gefallt. Ausbeute 
bis S0% .

V e r s u c h e .  I. A l k y l g u a n y l t h i o h a r n s t o f f e .  symm. Methyl- 
guanylthioharnstoff. Je  1 Mol. Guanidinhydrorhodanid, CH3-NCS u. C2H 5ONa in 
absol. A. ca. 45 Min. kochen, im Vakuum verdampfen, in  W. aufńehmen, m it C02 
sattigen. Das Garbonat, C7H 180 3N8S2, bildet kugelige Nadeln, F . 103—104°. Daraus 
durch Aufkoehen m it wenig W. die freie Base, C3H 8N4S, derbe Rhomboeder aus 
Aceton, F . 159°, 11. in  W., Alkoholen, sonst wl. — symm. Athylguanyltliiohamstoff. 
Analog. Garbonat, C9H 220 3N 8S2, F. 94°. Base olig. Hydrochlorid, C4H UN4C1S, aus 
dem Carbonat m it HC1, Nadeln aus Eg. oder Aceton, F . 158°. Nitrat, B lattchen aus 
A., Zers. bei 204°. — symm. n-Propylguanylthiohamstoff. Garbonat, C11H 20O3N 8S2, 
kugelige Nadeln. Base olig, inK altegem ischkrystallisierend. Hydrochlorid, C5H i3N4C1S, 
Nadeln aus Aceton, F . 133°. —  symm. Isobntylguanylthiohamstoff. Garbonat, 
C13H 30O3N 8S2, mkr. Krystallpulver, Zers. bei 91°. Sulfat, C12H 30O4N 8S3, Nadeln 
aus W., F . 120°. Nitrat, C,;H 150 3N5S, kugelige Nadeln aus CH3OH, F . 179°. Pikrat, 
Ci2H 170 7N7S, aus dem Carbonat in  CH3OH, gelbe SpieBe aus CH3OH, F . 203°. — 
symm. Allylguanyllhiohamstoff. Carbonat, Cn Hoo03N8S2, kugelige Nadeln, F . 95°. 
Sulfat, C10H22O4N8S3, kugelige B lattchen, F . 143“. Nitrat, C5H n 0 3N 5S, Blattchen 
aus W., F . 187°. Pikrat, Cl:[H 130 7N 7S, gelbe Nadeln, Zers. bei 213°. —  symm. Di- 
\allylthiocarbaminyl].guanidin, H N : C(NH • CS • N H  • CH2 ■ C H : CH2)2. Nebenprod. des 
yorigen bei UberschuB yon Senfol. S intern bei 240°, wl. in  W., A., beim Kochen Ab- 
spaltung yon Senfol. — symm. Isoamylguanylthiohamstoff. H ier w urden je 1 Mol. 
Guanidinhydrorhodanid u. KOH in  W. gel., im  Vakuum yerdam pft, Senfol u. Aceton 
zugegeben, weiter wie iiblich. Carbonat, C16H 340 3N8S2, kugelige Nadeln, F . 82°. Base
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ólig. Nitrat, C7H 170 3N5S, rliomb. B lattehen, F . 176°. Sulfat, C14H 340 4N 8S3, Nadeln 
aus A., F . 96°. Pikrat, C13H j0O7N,S, gelbe SpieBe, F . 205°. — symm. Di-\isoamyl- 
thiocarbaminyl]-guanidin. Nebenprod. des vorigen. Hydrochlorid, C1SH 28N 5C1S2, 
F . 95—100°, sonst wie obige AUylverb. — /3-Phenyldthylsenfol. fi-Phenylathy lalkoho 1 
nach A. P. 1 591 125 (C. 1926. I I .  1584) dargestellt, m it H B r in  das Bromid, dieses 
naeh In g  u . M a n sk e  (C. 1926. II . 2968) in  das Amin iibergefiihrt, letzteres in  w ss . 
K O I! eingetragen, CS2 u. darauf Cl■ C 02C2H5 zugegeben. Kp. 157°, nach M eerrettig 
riechend. — symm. [fi-Phenylathyl]-gua?iylthioharnsloffpikrat, C10H 17O7N7S. Aus 
vorigem nach dem Na-Acetonverf. (vgl. unten). Nach grundlichem Wasehen m it W . 
Nadeln, Zers. bei 215°.

I I .  A r y l g u a n y l t h i o h a r n s t o f f e .  symm. Phenylguanylthioharnstoff.
3 g Na in  100 ccm Aceton eintragen, ziihe Pastę m it 17 g Guanidinhydrorhodanid, 
darauf dunkelrote Lsg. m it 13,5 g C6H 5-NCS versetzen, nach 1/ 2 Stde. in  Eiswasser 
gieBen. Derbe Prism en aus A. (Kohle), F . 178°. Hydrochlorid, seidige Nadeln, Zers. 
bei 178°. Sulfat, B lattehen, Braunung ab 210°, Zers. bei 282°. Pikrat, gelbe Nadeln, 
Schwarzung ab 232°, Zers. bei 250°. — symm. [p-Methoxyphenyl]-guanylthiohamstoff- 
hydrochlorid, C9H I30N 4C1S. Analog, in  die rote Lsg. nach 1-std. Stehen un ter Kiihlung 
HCl-Gas leiten. Nadeln aus W., F . 181°. — symm. [p-Athoxyphcnyl]-guanylthio- 
hamstoffhydrochlorid, C10H 15ON4C1S, Nadeln aus W., F . 188°. Base, durch GieBen 
der Acetonlsg. in  W., Prism en aus A., F. 148°. Salicylat, C27H340 6N 8S2, dargestellt 
in  h. A., seidige Nadeln, Zers. bei 139°. Formiat, C11H 10O3N4S, ebenso, F . 164°. — 
p-Phenylendi-[guanylthioharnstoff]-dihydrochlorid, C6H4[NH • CS• N H • C(: N H )-N H 2,
HC1]2. p-Phenylendiamin m it Thiophosgen in  p-Phenylendisonfol iiberfuhren, dann 
wie iiblieh, m it HCl-Gas fiillen. Mkr. Krystallbuschel aus 50%ig. A. +  5°/0 2-n. HC1, 
Zers. bei 212°. —  symm. [3, 4, 5 - Trimethozyphenyl] - guanyllhiohamstoffpikrat, 
C17H19O10N7S. Vom 3,4,5-Trimethosyanilin aus. Nach grundlichem Wasehen m it W. 
Prismen, Zers. bei 270°. — symm. [p-Carboxdthylphenyl]-guanylthiohamstoffpikrat, 
C17H 170 9N7S. Vom p-Aminobenzoesaureathylester aus. Prismen, Zers. bei 250°. Base, 
F . 178°. —  symm. \m-Oxymethylphenyl]-guanylthioharmtoffpikrat, C16H 150gN7S. Vom 
m-Aminobenzylalkohol aus. Mkr. Prismen, Zers. bei 240°. —  symm. [p-Acetoxyphenyl\- 
guanylthiohamstoff, C10H 12O2N ,S , Nadeln aus A., F . 305°. — symm. [p-Oxyphenyl'\- 
giLanylthiohamstoffhydrochlorid, C8H u ON4C1S. Aus der Base durch Umlósen aus 2-n. 
HC1. Prism en aus A., F . 199°. — symm. [m-Brom-p-athoxyphmyl]-guanylthiohamsloff- 
hydrochlorid, C10H 14ON4ClBrS. Nach dem C2H6ONa-Verf., alkoh. Lsg. m it 2-n. HC1 
fallen. Nadeln aus A., dann Aceton, Zers. bei 178°. — symm. [p-Carbox-(f]-didthyl- 
aminoathyl)-phenyl~\-guanyltliioham$toffhydrochlorid, C15H 24Ó2N6C1S. Vom p-Amino- 
benzoesaure-[/j-diathylaminoathyl]-ester aus wie vorst. Seidige Nadeln aus 50%ig. A., 
F . 123°. — symm. [p-DimethylaminophenyT\-guanyUhioharnstoff, C10H 16N5S. Vom 
p-Aminodimethylanilin aus. Die in A. swl. Base fallt aus. F . 196°. Hydrochlorid 
in  W. sil. Sulfat, C10H 17O4N6S2, Nadeln, Zers. bei 200°. — symm. Phenyl-[phenyl- 
guanylj-thiohamstoff, C6H3 • NH  • CS ■ NH • C(: NH) • NH ■ C6II5. Na-Salz des Phenyl- 
cyanthioharnstoffs m it Aniłinhydrochlorid in absol. A. 6 Stdn. kochen, F iltra t ver- 
dampfen, Ol noch 5 Stdn. erwarmen. B lattehen aus A., Zers. bei 188°.

I I I .  D i - [ a r y l c a r b a m i n y l ] - g u a n i d i n e .  symm. Di-[phenyl-
carbaminyl\-guanidin, C15H 150 2N5. Mit C6H 6-NCO nach dem Na-Acetonverf. B latt- 
chen aus A., F. 176°, n icht bas. — p-Methoxyphenylhamstoff, C8H10O2N2. W urde bei 
dem Vers. m it p-CH30 -C 6H 4-NC0 in W.-haltigem Handelsaceton infolge NH3-Ab- 
spaltung aus dem Guanidin fast quan tita tiv  erhalten. Mkr. Prismen, F . 172°. — 
symm. Di-[p-athoxyphenylcarbaminyl]-guanidin, C19H230 4N5, B lattehen aus A., F . 196°. 
(Ber. Dtsoh. chem. Ges. 63. 208—22. 8/1. Breslau, Univ.) L in d e n b a u m .

Kathleen Lonsdale, Róntgenographisches Erfahrungsmaterial iiber die Struktur 
des Benzolkemes. H istor. t)bersicht iiber die friiheren rontgenograph. Arbeiten. 
Aufschlusse aus der yollstandigen Strukturanalyse des Hexamethylbenzols. Eigg. der
4. Valenzbindung in  aromat. Verbb.; Beziehimgen der aromat, zu den aliphat. Verbb. 
(Trans. Faraday Soc. 25. 352— 66. Jun i 1929. London.) Sk a l ik s .

Akira Nakatsuchi, Trennung der Xylole. I . Schmelzkurven der Systeme o-Xylol— 
m-Xylol und o-Xylol—p-Xylol. (Vgl. C. 1926 . II . 546.) Reinigung des p-Xylols 
wie 1. c. Reines m-Xylol durch Hydrolyse von reinstem Ca-m-Xyłolsulfonat (100 g W. 
von 25° lósen 32,67 g) m ittels 50%ig. H 2S 0 4 bei 125°; F . —49°. Reines o-Xylol aus
o-Bromtoluol, CH3J  u. N a-D raht; F . —25,74°. Die Schmelzkurven wurden wie friiher 
bestimmt u. daraus folgende Schmelzwarmen berechnet: o-Xylol 3100 cal., m-Xylol
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2800 cal., p-Xylol 4100 cal. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 333B— 35B. 
De z. 1929.) Lin d e n b a u m .

A k ira  N akatsuch i, Trennung der Xylole. I I .  (I. vgl. vorst. Ref.) Vf. h a t die 
Trennung des m- u. p-XyloIs von ihren Isomeren untersucht u. folgendes festgestellt:
1. Das Xylolgemisch wurde durch Dest. m it Kolonne in  4 Fraktionen zerlegt. Die 
Menge des m-Xylols in der 4. F rak tion  war 18% hóher ais in der 1., aber der Geli. 
an p-Xylol war in jeder F raktion  fast gleich. — 2. U nterw irft m an das Gemisch der 
selektiven Sulfonierung, so ist das unsulfonierte Prod. reich an p- u. arm  an m-Xylol. 
Die bcsten Bedingungen wurden erm ittelt. — 3. Die Beziehung zwischen der Zus. 
der durch Hydrolyse der Sulfonsiiuren wieder abgescliiedenen KW-stoffe u. der Hydro- 
lysentemp. wurde festgestellt (Tabelle). Bei 123,5° enthalten die KW-stoffe 94— 97% 
m-Xylol, bei hóherer Temp. mehr von den Isomeren. — 4. das Verf. von P at te r so n  
u. M itarbeitern (C. 1925. I. 950) zur Abtrennung des m-Xylols is t fiir das Arbeiten 
im groBen wertlos. — 5. Abtrennung des p-Xylols: a) Durch Lósen des unsulfonierten 
Prod. (vgl. oben) in konz. H 2S 0 4 bei 95° wird krystallisierte p-Xylolsulfonsaure, daraus 
durch Hydrolyse m it dem gleichen Gewicht 50% ig. H 2S 0 4 reines p-Xylol erhalten. 
b) p-Xylol reagiert nach F r ie d e l -Cr a f t s  m it ungesatt. KW-stoffen, z. B. Iso- 
butylen, leichter ais die Isomeren, was eine gute Trennung ermóglicht. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 335B— 36B. Dez. 1929. Osaka, Municipal Inst. of 
Techn. Res.) L in d e n b a u m .

C. P a a l und W an-N ien Yao, U ber die kałalytisclie Reduktion einiger Nitrosamine. 
Vff. hofften, die Nitrosamine k ataly t. in Ggw. von P d  zu den Hydrazinen reduzieren 
zu kónnen (I). Ais sie aber Diphenylnitrosamin in alkoh. Lsg. in Ggw. von CaC03-Pd 
oder BaSO,,-Pd m it H  bei Raum tem p. schiittelten, kam  die Red. nach Verbraucli 
von 1 H 2 auf 1 Mol. Nitrosam in vóllig zum Stillstand. Aus der Lsg. wurde nur (CeHb)2NH  
in  fast quantita tiver Menge isoliert, wahrend das H ydrazin oder N H3 (aus der reduk- 
tiven Spaltung des Hydrazins) nicht nachweisbar waren. Die Unters. des Gasinhalts 
der E n te  ergab neben H  genau 1/2 Mol. N  auf 1 Mol. N itrosam in. Das N-Vol. betrug 
die H alfte des abgelesenen Vol. von verbrauchtem  H. Der wirkliche H-Verbrauch 
betrug daher das 3-fache vom Vol. des abgespaltenen N, entsprechend Gleichung II. 
Diese Rk. erk lart sich, wenn man eine interm ediare Red. zum Telrazen annim m t (III), 
welches sofort zum unbestandigen Tetrazan hydriert wird (IV). Letzteres zerfallt 
nach V. Bldg. des Tetrazens durch K ondensation von Nitrosam in m it durch par- 
tielle Red. gebildetem Hydrazin is t  auszuschlieBen, da ein Vers. zeigte, daB diese 
beiden Komponenten in A. auBerst langsam m iteinander reagieren, u. zwar unter 
Bldg. eines Ols, welches kein Tetrazen enthielt. Ubrigens is t auch bekannt, daB 
Nitrosamine durch Zinkstaub u. Essigsaure zu Tetrazenen reduziert werden kónnen. 
DaB Tetraphenyltetrazen durch kataly t. Red. tatsachlich quan tita tiv  in  (C6H5)2NH 
u. N  zerfallt, konnten Vff. an  dem nach F isc h e r  dargestellten P rap ara t bestatigen.

R 2N-NO +  2 H 2 =  H sO +  R oN -N H 2 I
2 R 2N-N O  +  3 H 2 =  2 H 20  +  N2 +  2 R 2NH n  ,

2 R ,N -N O  +  2 H„ =  2 H 20  +  R 2N -N : N -N R 2 III 
R 2N • N : N  ■ N R 2 +  H 2 =  R 2N  ■ N H  • N H  • N R 2 IV 

R 2N -N H -N H -N R 2 =  2 R 2N H  +  N 2 V 
Da hierbei auf 1 Vol. verbrauchten H  1 Vol. N  frei wird, war keine nennenswerte 
Vol.-Anderung zu bemerken. — Auch durch Zinkstaub u. HC1 in A. wurden Diphenyl
nitrosam in bzw. Tetraphenyltetrazen g la tt in (C6H 5)2NH u. N gespalten, wahrend 
das H ydrazin u. NH3 n icht nachweisbar waren. —  Noch rascher ais in  A. allein er- 
folgte in Ggw. von Alkali die quan tita tive  Spaltung in  (C6H 5)2N H  u. N. Dagegen 
ging in  essigsaurer Lsg. die Rk. nur langsam u. unvollstandig vor sich, u. es konnte 
auch etwas asymm. Diphenylhydrazin  nachgewiesen werden. — Beim Athylpfienyl- 
niłrosamin t r a t  quan tita tiver Zerfall in  Athylanilin  u. N  nur in  alkal.-alkoh. Lsg. ein, 
wahrend sich in neutraler alkoh. u. essigsaurer Lsg. daneben auch asymm. Athyl- 
phenylhydrazin, in alkoh. Lsg. auch N H S bildeten. Durch Zinkstaub u. HC1 wurde 
das Nitrosam in recht g la tt in Athylanilin u. N  gespalten. — Die kataly t. Red. des 
N-Nitrosopiperidins in A. verlief auBerst langsam. Es ergab sich ein geringer H-tłber- 
schuB gegeniiber dem aus der gefundenen N-Menge nach II  berechneten H-Verbrauch. 
Da nur Piperidin  u. eine reduzierende Substanz, aber kein NH3 nachweisbar waren, 
muBte der Mehryerbrauch an  H  zur Bldg. von N-Am inopiperidin  gefiihrt haben, u. 
zwar waren 51,7%  Nitrosam in zu Piperidin u. N  u. 4,7%  zum H ydrazin reduziert 
worden. In  essigsaurer Lsg. entstanden unter reichlichem H-Verbrauch Piperidin,
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N-Aminopipcridin (Benzylidenderiv., F . 63°) u. viel N H 3; H auptrk. war also I. — 
Di-n-propylnilrosamin wurde in  A. noch langsamer u. im glcichen Sinno reduziert 
ais voriges, namlich 18%  zu Di-n-propylamin u. 3,7%  zu Di-n-propylhydrazin. — 
Zum Vergleieh wurde p-Nitrosodimethylanilin in gleicher Weise reduziert. Es ent- 
stand sehr rasch u. g la tt p-Aminodimethylanilin; Dihydrochlorid, F . 203° (Zers.); 
Be.nzylidende.riv., F. 93°; Acetylderiv., F . 130°. — Die Verss. wurden wie friilier (C. 1927 .
II . 62) ausgefiihrt. In  neutraler u. alkal. Lsg. diente k. gefalltes CaC03, in essigsaurer 
Lsg. BaSO, ais Pd-Trager. Auf denselben wurde Pd(OH)2 niedergeschlagen u. m it 
H  reduziert; Pd-Geh. l° /0. Zur N-Best. wurde der unverbrauchte H  durch alkal. 
Zimtsaurelsg. in  Ggw. von CaC03-Pd absorbiert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 57— 66. 
8/1. Leipzig, Univ.) _ L in d en b a u m .

H. Stach, und W. Konig, Zur Kenninis der aromatischen Vinylallcylamine. Ver- 
anlaCt durch eine M itt. von GlLMAN u. H e c k  (C. 1929 . II . 556), in  welcher eine gute 
Vorschrift fiir die D arst. von tert. fi-Halogenalkylaminen vom Typus I  angegeben ist, 
teilen Vff. m it, daB sie ein anderes Verf. fiir die D arst. dieser Aminę ausgearbeitet 
haben, welches bei ebenso guten Ausbeuten billiger u. einfacher ist. Vff. benótigten 
die Aminę I  zur H erst. gewisser Vinylalkylarylamine, dereń einfachsten V ertreter (TTT) 
v. B r a u n  u . K ir sc h b a u m  (C. 1920 . 1. 112) schon dargestellt haben. Das v. B r a u n -  
sche Athylenbromidverf. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 51 [1918]. 273 u. friiher) haben 
Vff. modifiziert, indem sie Athylenchlorhydrin m it sek. Arylaminen kondensierten 
u. das OH gegen Br austauschten. So erhielten sie die V. BRAUNsche Verb. H  u. die 
neue Verb. IV. Beide sind wenig bestandig u. gehen allmahlich in  A.-unl. Prodd., 
wahrscheinlieh P iperazinderiw ., iiber. Die Abspaltung von H Br erfolgt am besten 
auf dem Wege des HoFMANNschen Abbaus, den auch v. B r a u n  u . K ir sc h b a u m  
benutzt haben. So erhielten Vff. H I u. V. Auch V spaltet die Vinylgruppe ais Acet- 
aldehyd ungemein leicht ab u. zeigt groBe Neigung zur Polymerisierung. Es scheint 
schon A. zu addieren un ter Bldg. eines amorphen Prod., welches sich noch wie V 
verha.lt u. vielleieht VI oder ein Polymeres ist. Wegen dieser groBen Wandlungs- 
fahigkeit is t es noch nieht gelungen, weitere Synthesen m it IH u. V durchzufuhren.

V e r s u c h e .  N-Methyl-N-[fj-bromalhyl]-anilin (H). N-Methyl-N-[/?-oxyathyl]- 
anilin m it bei 0° gesatt. H B r im Rohr 6—7 Śtdn. auf 130—135° erhitzen, in  W. auf- 
nehmen, m it NaOH fiillen, ausathern, iiber KOH trocknen. K p., 122°. Ausbeute 
73%. Pikrat, F . 125°. —  [fl-(Methylanilino)-athyl]-lrimethylammoniumbromid. Konz. 
alkoh. Lsg. von n  u. (CH3)3N im Rohr 2—3 Wochen stehen lassen. — N-[()-Oxyathyl]-
oi-methyUndolin, Cu H i5ON. Je  1 Mol. a-Methylindolin, Athylenchlorhydrin u. K 2C03 
12 Stdn. auf W .-Bad erhitzen, nach Zusatz von W. ausathern usw. K p.2 123°, viscos. 
Ausbeute 54% . Jodmelhylał, aus A., F. 160° (Zers.). — N-\ft-Bro?naihyl]-a-methyl- 
indolin, Cu H u NBr (IVr). Voriges in 4 Teilen 48%ig. H Br lósen, im Kaltegemisch 
m it H B r sattigen, weiter wie bei n. K p.2 130°, ldar, gelblieh. Triibt sich schon nach 
einigen Min. u. scheidet im Laufe mehrerer Tage groBe, wasserklare, in A. unl. Krystalle 
ab, 1. in  A., m it A. fallbar, von gleicher Zus. wie II, wahrseheinlich ein Dimeres (Piper- 
azin). — [P-(a'-Melhylindolino)-athyl]-łnmethylammoniu9nbromid, Cj,,H2:,N2Br. Aus
IV wie oben. Krystalle. —  Entsprechendes Ammoniurnhydroxyd. Mit Ag20  in  W., 
Lsg. im Hochvakuum iiber KOH eindunsten. Sehr hygroskop. Nadeln, bei langerem 
Stehen Braunung. Perchlorat, aus A.-W., F. 186°. — N-Vinyl-a-methylindolin, 
Cn H I3N (V). Voriges schnell im Vakuum dest. (Kp.g 100—103°), D estillat iiber K 2C03 
troclnien. K larę FI., wie IH riechend, klar 1. in A., Bzl., PAe., m it A. weiBe Flocken 
(vielleicht VI). E rs ta rr t in ca. 14 Stdn., auch im Dunkeln, zu gelber, klebriger, spater 
harziger M. Mit Sauren sofort Verdickung u. Gelbrotfarbung, beim Erwiirmen. Ab
spaltung von Acetaldehyd, letzteres auch schon m it k. verd. Alkalien, aber anseheinend 
ohne Polymerisierung. Die m it A. entstehenden Flocken zeigen die gleichen Er- 
scheinungen. Das m it A. versetzte Amin nim m t aus V5‘n - J-Lsg. in Ggw. von Hg- 
Salzen in 3 Stdn. 5,5 Atome J  auf; Addition an die Doppelbindung, Oxydation zum 
Indol u. Substitution in  fi wurden 6 J  erfordern. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 88—93. 
8/1. Dresden, Techn. Hochsch.) L in d en b a u m .

Rin-nosuke Shibata, Untersuchungen uber Tri-[phenylaminó)-athylen. I . Uber 
die Synthese des Tri-[phenylamino~\-athylens und einiger seiner Derirale. Kurzes Ref.
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nach Joum . Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.] 32. 282B vgl. C. 1930. I. 200. Naeh- 
zutragen ist: D arst. des Tri-[phenylamino]-athylens aus 1 Mol. Trichlorathylen, 3 Moll. 
Anilin u. ca. 2,5 Moll. 16%ig. wss. NaOH durch 48-std. E rhitzen auf 90—95° unter 
Schiitteln u. RuckfluB. K rystalle abpressen, m it k. Toluol grundlich waschen, aus 
Toluol umkrystallisieren. Ausbeute 29%- — Sulfonierung durch 4-std. E rhitzen m it
3 Teilen konz. H 2SOd auf 155°, darauf in viel Eiswasser gieBen. Die in W. unl. Mono- 
sulfonsdure fallt aus u. wird durch Umfallen aus alkal. Lsg. gereinigt. Die Mutterlauge 
liefert nach Ausfallen der H 2S 04 m ittels BaC03 die Tetrasulfonsaure, Nadeln aus W., 
darin 11. — Tri-[p-tolylamino~\-athylen, C23H 26N3. D arst. analog m it 20%ig. NaOH. 
Mit Dampf dest., R iickstand m it A. waschen. Nadeln aus A., F . 143° (Zers.). (Technol. 
Reports Tóhoku Im p. Univ. 8. 491— 95. 1929.) LlNDENBAUM.

Rin-nosuke Shibata. Untersuchungen uber Tri-[phenylamino]-athylen. I I .  Uber 
die Reaktim  von Schwefel auf Tri-\phenylamino]-athylen. Kurzes Ref. nach Joum . 
Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 282B vgl. C. 1930. I . 201. Nachzutragen ist: 
Di-[phenylaminoj-athylen is t 11. in  verd. Sauren u. daraus durch Alkali fallbar. H 2S 0 4- 
Lsg. farblos. — Tri-[phe7iylamino]-mercaptoathylen is t fast farblos 1. in  verd. wss. 
Laugen, unl. in  Soda u. NHjOH. Lsgg. in  H 2SO., u. organ. Solvenzien gelb. — Di- 
thioozanilid is t fast farblos 1. in  wss. Laugen, unl. in Carbonaten, NH,OH u. verd. 
Sauren. Lsgg. in H 2S 0 4 u. organ. Solvenzien ro t. W ird durch sd. konz. KOH zu H 2S, 
K -O xalat u. Anilin, durch konz. HC1 (Bohr, 150°) zu H 2S, Anilinhydrochlorid u. C02 
zers. — Aus der S-Schmelze des Tri-[phenylamino]-athylens wurde noch eine un- 
bekannte S-freie Substanz isoliert, P la tten  aus A., F . 149,5°, unl. in  verd. Sauren, 
etwas 1. in  h. Alkalien. H 2S 0 4-Lsg. farblos. (Technol. Reports Tóhoku Im p. Univ. 8. 
497—509. 1929.) L in d e n b a u m .

Gastone Banti, Vber die Einwirkung von Chloreton und Kalilauge auf prirmre 
aromalische Aminę. In  Fortsetzung friiherer Verss. (vgl. C. 1929. I. 645) iiber die 
Einw. von Chlf. u. KOH auf prim are arom at. Aminę wird nun  die Rk. von Chloreton 
m it prim ar arom at. Basen in  Ggw. von KOH untersucht. Aus Anilin bildet sich nicht 
das erw artete Anilid der a-Oxyisobuttersaure, sondern eine Yerb. C18H i8OjSf2, fur 
welche die Formeln I, das Anilid der a-Anilinoisobuttersaure u. II, das Anilid der

CH 3 c h 3. n h . c0h 5
c 0h 5. n h -c o -ć -n h -c 8h 5 c 6h 6-n h . c o . c -h

I  Ć h 3 II  Ć h 3
|8-Anilinoisobuttersaure, in  B etracht gezogen werden konnen. Da aber die a-Anilino
isobuttersaure sehr leicht in  die /?-Ardlinoisobuttersaure iibergeht, so kann nicht ohne 
weiteres festgestellt werden, welche der Isomeren sich bei der Rk. gebildet hat, oder 
ob erst bei der Verseifung eine Umlagerung erfolgt ist. Ais Nebenprod. der Rk. bildet 
sich /3-Anilinoisobuttersaure, dereń Menge gróBer wird, wenn ein UberschuB yon 
Chloreton u. K OH angewandt wird. Bei Verwendung der doppelten Menge Chloreton 
u. KOH bildet sich ausschliefllich /?-Anilinoisobutt«rsaure. — Anilid  der Anilino- 
isobułtersdure, C16H lgON2, aus Anilin, Chloreton in  alkoh. Lsg.' u. KOH. Aus A. 
Krystalle, F . 155— 157°. Die Ausbeute is t sparlich. Ais Nebenprod. wird /?-Anilino- 
isobuttersaure, seidige Nadeln, F . 182—184°, erhalten. — P-Anilinoisobuitersaure, 
CI0H 13O2N, en tsteh t ais H auptprod. bei Anwendung von Chloreton u. KO H im t;ber- 
schuB. Aus Bzl. u. dann aus A., F . 185°. — 2,2-l)imetJiyl-3-oxo-l,2,3,4-telrahydro- 
chinoxalin, C10H 12ON2, analog der vorigen Verb. aus o-Phenylendiamin, Chloreton 
u. K O H; aus Bzl. leicht griinlich glanzende Schuppen, F . 175—-176°. Bei langerem 
Kochen m it HC1 wird die Verb. verseift zu a-\2-Aminoanilino]-isobutlersaure, die 
n icht frei erhalten werden kann, aber bei Behandlung m it K O H  ais K-Salz ausfallt. 
Beim Ansauern findet wieder RingsehluB s ta tt . —  m-Plienyhndiamin  u. p-Phenylen- 
diamin  werden bei der Einw. von Chloreton u. KO H unyerandert wiedergewonnen. 
Auch NapJithylamin, p-Aminoazobenzol, Aminoacetophenon, Antliranilsaure, p-Amino- 
pJienol, o-Bromanilin, p-Nitroanilin  u. A toxyl haben unter den beschriebenen Vers.- 
Bedingungen keine besonderen R esultate ergeben, p-Aminoazobenzol u. p-Amitto- 
aceiophenon, die m it Chloroform u. KOH g u t reagieren (vgl. C. 1929. I. 645), geben 
bei der Einw. von Chloreton liberhaupt kein R esultat. (Gazz. chim. Ita l. 59. 819—24. 
Nov. 1929. Florenz, Univ.) FiEDLEE.

Harry James Barber, Nitrierung von Halogenphenylarsinsauren. (Vgl. C. 1929-
I. 2638.) Bei der Nitrierung von 2-Bromphenylarsinsaure erhielt Vf. 2 -B ro m -5 -nilro- 
phenylarsinmure, die m it dem aus 2-Brom-5-nitroanilin nach der BARTschen Rk-
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erhaltenen Pr od. ident. war u. m it Alkali zur 5-Nitro-2-oxyphenylarsinsaure hydro- 
lysiort wurde. 2-Jodphenylarsinsdure wurde aus o-Jodanilin nur in  geringer Ausbeuto 
erhalten, da die gebildete Saure m it uberschiissigem Na-Arsenit unter Bldg. von
o-Phenylendiarsinsauro reagierte. Bei der starken Rk.-Fahigkeit des J-Atoms in
o-Stellung zur Arsinsauregruppe wurde das J  beim Kochen der Saure in  Ggw. von 
Cu-Pulver yóllig eliminiert unter Bldg. von Phenylarsinsaure, 2-Oxj'phenylarsin- 
saure u. Spuren von Diphenyl-2,2'-diarsinsaure. Die N itrierung lieferte analog der 
Br-Verb. die 2-Jod-5-nitrophenylarsinsaure. Die 3-Halogenplienylarsinsa.uren wurden 
sam tlich aus den entspreehenden Halogenanilinen nach der BARTschen Bk. erhalten 
u. lieferten bei der N itrierung ais einziges Rk.-Prod. die 6-Nitroverbb. In  o-Stellung 
zur Nitrogruppe lieB sich die Arsinsauregruppe unter Ersatz durch eine OH-Gruppe 
m it wss. Alkali leicht eliminieren. Zur Identifizierung der Arsinsiiuren wurden die 
entspreehenden Thiolacetam idderiw . hergestellt (vgl. C. 1929. I I . 871).

V e r  s u e h e. Di-(carbamylmethyl)-o-bromplienylthioarsinit, C10H i2O2N2BrS2As =  
C0H,Bi" As(S-CH2-CO-NH2)2. F . 137—138°. — 2-Brom-5-nitrophenylarsinsdure,
C6H50 5NBrAs. Aus 2-Brom-5-nitroanilin (F. 137—139°) nach  der BARTschen Rk. 
oder durch E rhitzen von 2-Bromphenylarsinsaure m it konz. H2SO] u. H N 03 auf dem 
W asserbad. Aus Essigsaure in  Prismen wasserfrei oder ais Monohydrat. Tliiolacet- 
amid, C10H 11O.1N3BrS2As, F . 171—-172°. Beim Kochen m it NaOH Bldg. von 5-Nitro-
2-oxyphenylarsinsaure (Thiolacetamid, C10H ]2O5NaS2As, F . 194—195°). — 2-Jod- 
phenylarsi?isaure, C6H0O3JAs. Aus 2-Jodanilin in  geringer Ausbeute neben o-Phenylen- 
diarsinsaure. Aus 2-Aminophenylarsinsaure nach der SANDMEYER-Rk. in  50°/oig- 
Ausbeute. Aus Essigsaure hexagonale Blattchen, aus W. lange Prismen. Beim Kochen 
m it As20 3 in  NaOH Bldg. von o-Plienylendiarsinsaure, m it NaOH in Ggw. von „N atur- 
kupfer C“ Bldg. von Phenylarsinsaure (F. 167—170°), 2-Oxyphenylarsinsaure u. 
Diphenyl-2,2'-arsinsaure (?) (Ci2H120 6As2, aus Essigsaure Prismen). — 2-Jod-S-nilro- 
phenylarsinsaure, C6H50 5NJAs. Durch Nitrierung der vorigen. Aus Essigsaure rhomb. 
Blattchen. Thiolacetamid, C,0H u O.,N3JS 2As, F. 158—160°. Mit Alkali Bldg. von
5-Nitro-2-oxyphenylarsinsaure. — 3-Chlor-6-nitroplienylarsinsaure. Aus 3-Clilorphenyl- 
arsinsaure oder 3-Chlor-6-nitroanilin. Beim Kochen m it NaOH Bldg. von 3-Chlor- 
C-nitrophenol (F. 38—40°). Thiolacetamid, C10H u O.,N3C1S2As. F . 172—173°. —
3-Bromphenylarsinmure, C0H6O-,BrAs. Aus 3-Bromanilin. Aus Essigsaure Prismen.
Thiolacetamid, C10H i2O2N2BrS2As. F . 131— 132°. -— S-Brom-6-nitrophmylarsin-saure, 
CeH50 5NBrAs, H 20 . Aus Essigsaure Blattchen. Mit Alkali Bldg. von 3-Brom-6- 
nitrophenol (F. 42—45°). —- 3-Jodphenylarsinsaure, C0H eO3JAs. Aus 3-Jodanilin. 
Prismen. Thiolacetamid, C10H 12O2N2JS 2As, F. 138—139°. — 3-Jod-6-nitrophenyl- 
arsinsaure, C6Hf0 5NJAs. Prismen. Mit Alkali 3-Jod-6-nitrophenol (F. 92—94°). — 
•l-Brom-3-nitrophenylarsinsdure, C0H5O5NBrAs. Aus h. W. rechteclrige Blattchen. — 
■i-Jod-3-nitrophenylarsin-sdure, C0H5O5NJAs. Aus h. W. Blattchen. (Journ. chem. 
Soc., London 1929 . 2333—37. Okt. W andsworth, S. W. 18, Res. Lab., May u. Baker, 
Ltd.) POETSCH.

W .N .Ip a tjew , G. A .R asuw ajew undA . SsiSO\v,Synthesedes [a-Chlorslyryl]-dichlor- 
arsins. Ais Vff. zwecks D arst. des [a-Chlorstyryl]-dichlorarsins, C6H5 • CCI: CH ■ AsC12 (I), 
die von H u n t  u . T u r n e r  (C. 1925. II . 546) gegebene Vorschrift nacharbeiteten, 
fanden sie, dafi das durch Dest. erhaltene u. 1. c. ais reines I  beschriebene Prod. keine 
individuelle Verb. ist, sondern viel AsC13 u. Phenylacetylen enthalt. Es h a t sich denn 
auch gezeigt, daB das wahre I  nicht unzers. dest. Vff. haben m it bestem Erfolge das 
Ausfrierverf. angewendet u. so reines krystallisiertes I  erhalten, dessen Eigg. durchaus 
obiger Formel entsprechen. Es wird durch 2-n. NaOH zu Phenylacetylen u. Na3AsO:! 
zers., aber durch verd. Alkali in das zugehórige Arsinoxyd  ubcrgefiihrt u. durch H 20 2 
zur Arsinsaure oxydiert.

V e r  s u c h e. [a.-Chlorstyryl]-dichlorarsin, C8H0C13As (I). 105 g AsC13 u. 37 g
Phenylacetylen 4 Stdn. auf 110° erhitzen, 20 Stdn. bei Raumtemp. stehen lassen, 
m it Eis kiililen, graugriine, kornige M. unter Kiihlung absaugen, auf Ton abpressen. 
Ausbeute 55% , noch etwas besser, wenn man bei tieferer Temp. ausfricrt, dagegen 
schleehter, wenn m an das Rk.-Gemisch m it konz. HC1 behandelt. WeiBe P lattchen 
aus A. oder PAe., F . 40,6— 41,2°, geruchlos, m eist U. Bei der Dest. un ter 10 mm 
geht ca. die H alfte zwischen 65 u. 165° iiber (stechend nach AsC13 u. Phenylacetylen 
riechende FI.); der R est is t eine dunkelbraune, harzige M., weleho bei hóherer Temp. 
As abscheidet. —  [a-Clilorstyryl]-arsinoxyd, C6H 5-CC1: CH-AsO. Durch 3-std. Kochen 
von I  m it sehr verd. NaOH oder bequemer dureh Eintropfen der alkoh. Lsg. in Soda-.

XTT. 1. fc3
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lsg. oder N H 4OH. WeiBe K orner aus Xylol, F. 115— 117°, von angenehmem Blumen- 
geruch. -— [a-Chlorstyryl^-arsinsaure, C0H 5-CC1: CH-AsO(OH)2. Durch Eintropfen 
einer alkoh. Lsg. von I  in  3% ig. H 20 2. Nadeln oder Prismen aus A., F. 179—180°. 
(Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 174—78. 8/1. Leningrad, Akad. d. Wisscnsch.) Lb.

A. Hagemann, Das thermisclbe Verlialten der Phenole. 2. M itt. tlber die Thermo- 
dynamik und den Mechanismus des tliermischen Zerfalls des Phenols und seiner Homologen. 
(I. ygl. C. 1929. I. 2982.) Thermodynam. Berechnungen zeigen, daB die Phenole in  
den Temp.-Gebieten von 300—3000° absol. zu den mannigfaltigsten R kk. befaliigt. 
sind. Die berechneten Gleichgewichte geben allerdings nur ein ungefahres Bild von 
den Moglichkeiten einer Phenolumwandlung. tłbe r den Yorgang selbst, iiber die 
Zwisehenstufen, die bei den einzelnen Rkk. durchlaufen werden, is t nur durch den Vers. 
Aufklarung zu erhalten. Bis je tz t haben die experimentellen Unterss. iiber die Um- 
wandlung der Phenole durch therm . Behandlung zu keinem techn. brauchbaren Erfolg 
gefiihrt. Fiir weitere Verss. sind erfolgversprechend: Drucltanderung, K atalysatoren, 
elektr. Felder, Entladungen u. Strahlungsencrgie, ferner Zers. von Phenoldanrpf an  
gliihenden M ętalldrahten. (Ztschr. angew. Chem. 42. 503—08. 18/5. 1929. Berlin, 
Inst. d. Ges. f. Braunkohlen- u. Mineralólforsch. an  d. Techn. Sochsch.) A sc iier m .

M. W. Lichoscherstow, Die Chlorierung des Phenols durch Dichlorharnstoff. 
In  salzsaurer Lsg. laBt sich Phenol m it Dichlorharnstoff g la tt chlorieren, wobei Harn- 
stoff regeneriert wird. Die Methode g es ta tte t eine selir genaue Dosierung des Chlors, 
das vermutlich aus der durch Verseifung frei werdenden unterclilorigen Siiure durch 
Umsetzung m it HC1 quan tita tiv  en tsteht. So gab ein Ansatz von 47 g Phenol in  
350 ccm W. m it 34,5 g Dichlorharnstoff u. 30 ccm Salzsaure o- u. p-Chlorphenol, bei 
entsprechend geanderten Mengen 2,4-Dichlmplienol u. 2,4,6-Trichlorphenol. (Journ. 
Russ. phys.-cliem. Ges. [russ.] 61. 1019—23. 1929.) T a u b e .

M. W. Lichoscherstow, Die Bromierung des Phenols durch Dichlorharnstoff und 
Bronikali. In  analoger Weise wie im vorst. Ref. laBt sich Phenol bei Ggw. von Brom- 
kali durch Dichlorharnstoff g la tt bromieren, das gesamte Br wird verbraucht u. der 
Dichlorharnstoff zu Harnstoff reduziert. 47 g Phenol wurden in  400 ccm W. m it 32,5 g 
Dichlorharnstoff versetzt u. 59,4 g K B r in  120 ccm W. zugegeben. Sofort beginnt 
die Abscheidung eines Gemisches an o- u. p-Bromphenol. In  iihnlicher Weise lassen 
sich Tribromphenol u. Tribromphenolbromid herstellen. (Joui'n. Russ. pliys.-chem. Gćes. 
[russ.] 61. 1025— 28. 1929.) T a u b e .

Herbert Henry Hodgson und Arnold Kershaw, Halogenierung von Anisol- 
derwalen. Bei der Red. von 3-Chlor-2-niiroanisol m it Sn u. HC1 erhalt m an n icht das 
entsprechende Amin, sondern 3,5-Dichlor-2-aminoanisol. Dicses R esu lta t laBt sich 
elektronentheoret. erklaren, wenn m an annim m t, daB das N-Chlorderiv. CH30  ■ 
C0HnCl'NHCl ais erstes Red.-Prod. auf tr i t t .  Beim spontanen tłbergańg von 3-Chlor-
2-jodanisoldichlorid in  3,4-Dichlor-2-jodanisol t r i t t  wahrsclieinlick 3-Chlor-2-jodanisol 
ais Zwischenprod. auf. Die Konst. des 3,4-Dichlor-2-jodanisols wurde durch Synthese 
u. durch Vergleich m it 3,6-Dichlor-2-jodanisol erm ittelt. — 3-Chloranisol-2-diazo- 
•perbromid geht beim Kochen m it Eg. nicht, wie C. 1928. I . 1523 angenommcn, in
3-Chlor-2,6-dibromanisol, sondern in  3-Chlor-2,4-dibromanisol iiber. Die 1. c. aufgestellte 
Konst. basierto auf der Annahme, daB m-Chlorphenol bei 100° in  4-sulfoniert wurde; 
die Sulfonierung erfolgt aber hauptsachlich in 6-, u. m an erhalt aus m-Chlorphenol 
durch Sulfonierung, Bromierung u. Disulfonierung n ich t 3-Chlor-2,6-, sondern 3-Chlor-
2,4-dibromphenol, dessen Konst. sich aus der N itrierung zu 3-Chlor-2,4-dibrom-6-nitro- 
phenol ergibt. Bei der Zers. des Diazoperbromids t r i t t  freies Brom auf; der Verlauf 
der Rk. deutet an, daB 3-Chlor-2-bromanisol ais Zwischenprod. au ftritt.

V e r s u c h e .  Red. von 3-Ohlor-2-nitroanisol m it Sn u. HC1 g ibt ein dichloricrtes 
Amin, das nach SANDMEYER in  2,3,5-Trichloranisol, CTH 50C13 ubergefuhrt ■wnirde. 
Dieses en tsteh t auch aus 2,3,5-Trichlorphenol, Dimetliylsulfat u. NaOII. Nadeln aus 
A., F. 84°. — Synthese von 2,3,5-Trichlorphenol: 3-Chlor-4-nitroanilin. m-Chloracet- 
anilid wird m it H N 03, H„SO., u. Eg. ( <  15°) n itrie rt, das Gemisch von 4- u. 6-Nitro-
3-chloracetanilid verseift u. die Aminę durch Dam pfdest., wobei 3-Chlor-4-nitroanilin 
zuriickbleibt, oder durch K rystallisation aus A., wobei es fast vollstandig krystalli- 
siert, getrennt. — 2,3,6-Trichlor-4-nitroanilin, C6H30 2N2C13. Aus 3-Chlor-4-nitroanilin, 
konz. HC1 u. KC103 bei 50°. Gelbe Nadeln aus Eg., F . 143°. —  2,3,5-Trichlomitro- 
benzol, C6H 20 2NC13. Aus 2,3,6-Trichlor-4-nitroaniUn durch Diazotieren in  alkoh. 
H 2S 0 4 oder besser aus 2,4-Dichlor-6-nitroanilin nach Sa n d m e y e r . F a s t farblose 
Nadeln aus A., F . 45°. — 2,4-Dichlor-6-nitroacetanilid. Man erw arm t 2 ,4 -Diclilor-
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anilin auf dem Wasserbad m it Acetanliydrid, gieBt in Eg., versetzt m it H 2S 0 4 u. dann 
m it ,H N 03 (<  20°), E. 188°. Hydrolyse m it 50%ig. H 2S 0 4 g ibt 2,4-Dichlor-6-nilro- 
anilin, K ry stalle aus A., F . 102°. — 2,3,5-Trichloranilin, CGH 4NC13. Aus 2,3,5-TrichIor- 
nitrobenzol m it Fe-Spanen u. Essigsaure. Nadeln aus PAe., F . 73°. Daraus durch 
Diazotieren u. E intragen in sd. 70%ig. H2S 0 4 2,3,5-Triclilorplienol, F . 62°. Beim 
Abkiihlen yon li. Lsgg. entstehen leicht Ole oder Gele.

3-Chlor-2-jodanisoldichlorid. Aus 3-Chlor-2-jodanisol u. Cl2 in  Chlf. Gelbe Prismen. 
F . 72° (Zers.). Geht uber N acht in  das auch aus 3,4-Dichlor-2-aminoanisol durch 
Diazotieren u. Umsetzung m it K J  erhaltene 3,4-Dichlor-2-jodanisol iiber (Nadeln 
aus A., F. 84°). — l,2-Dichlor-4-nitrobenzol. Aus o-Dichlorbenzol, H N 03 u. H 2SO., 
bei 0°. Durch Red. u. Austausch von N H 2 gegen OH 3,4-Bichlorphenol, Nadeln aus 
PAe., F . 65°. Hieraus durch Einw. von rauchender H 2S 0 4 auf dem Wasserbad, 
N itrieren m it H N 03 in rauchender H 2S 0 4 u. Dampfdest. 3,4-Dichlor-2-nitrophenol, 
C6H30 3NC12 (gelbe Nadeln aus PAe., F . 76°), das m it D im ethylsulfat u. K 2C03 in  
Xylol 3,4-JJiclilor-2-nilroanisol liefert. . Nadeln aus A., F . 126°. 3,6-Diclilor-2-nitro- 
phenol, C6H30 3NC12. A us 2,5-Dichlorphenol durch Erwarmen m it rauchender H 2S 0 4 
u. N itrieren m it H N 03 in rauchender H 2S 0 4 u. Dampfdest. Gelbe Prism en aus PAe., 
F . 70°. Durch Methylierung 3,6-Diclilor-2-nitroanisol, C7H50 3NC12 (Prismen aus A., 
F . 70°), das iiber 3,6-J)ichlor-2-aminoanisol (C7H70NC12 +  HC1, Nadeln aus W.) in
3,6-Diclilor-2-jodanisol iibergefuhrt wurde. Nadeln aus PAe., F . 21°. (Journ. chem. 
Soc., London 1929. 2917—23. Dcz. Huddersfield, Technical Coli.) OsTERTAG.

A. P. Winogradow, Oxydalion des Hydrochinons bei herabgesetztem SauerstoJJ- 
druck. Die katalyt. Oxydation von Hydrochinon durch molekularen 0 2 in  Ggw. von 
Phenolen oder Fe wurde erheblich verlangsamt, wenn der 0 2-Druck un ter 30 mm H g 
sanie. (Biochem. Ztschr. 215. 350—58. 21/11. 1929. Leningrad, Militar.-Mediz. 
Akad.) K r e b s .

Tetsuro Mazume und Kiichiro Kino, Untersuchungen iiber die Fettsdurederńaie.
I I . Herstellung von Jesień Derivaten der Plienylstearinsaure. (I. vgl. C. 1929. II . 1523.) 
Vf. erliielt ein krystallisiertes Deriv. der Plienylstearinsaure nach dem Verf. von 
E s c h e r  (C. 1929. I. 1483) durch Kondensation m it p-Aminoazobenzol. Die Saure 
wurde nach NiCOLET u. DE M il t  (C. 1927. I. 3185) dargestellt. Der Methylester 
zeigte K p.4 228°, VZ. 149,95, JZ. 0,79. Das nach E s c h e r  dargestellte Plienylslearyl- 
p-aminoazobenzol wurde nach Entfarbung aus absol. A. um krystallisiert. F . 82—82,5°,
1. in  A., CH3OH, Aceton. (Journ. Soc. chem. Ind., Jap an  [Suppl.] 32. 338B— 39B. 
Dez. 1929. Tokio, In st. of Phys. and Chem. Res.) L in d e n b a u m .

H . I . Waterman und R . Priester, Beitrag zur Kenntnis der aromatisclien Allyl- 
und Propenylverbindungen. IV. Unłersuchmg von Eugenol und Isoeugenol. (III. ygl.
C. 1930. I. 678.) Zur I. M itt. is t nachzutragen: tlber die Pikrinsaureverb. gereinigtes 
Isosafrol zeigt E. u. F . 6,7—6,8°. — Eugenol. Aus Nelkenol m it 5%ig- KOH bei ca. 90°, 
n icht gel. 01 m it Bzl. entfernt, aus der alkal. Lsg. abgeschiedenes 01 im KLathoden- 
vakuum  dest. Kp. 49— 51° (Badtemp. 65— 70°). E in anderes P rap ara t wurde ebenso 
m it k. KOH dargestellt. Weitere P raparate wurden durch Reinigung iiber das Acetyl- 
deriv. u. iiber die Mercuriacetatyerb. gewonnen. Die K onstanten samtlicher P ra 
parate  stim m ten fast ganz iiberein. Mittelwerte: D.204 1,0661, nu20 =  1,5411, Md — 
48,36 (bor. 47,5), E . u. F . — 9,2 bis —9,1°. Die Dispersion is t anormal. —  Isoeugenol. 
Durch Umkrystallisieren von Handelsprodd. aus PAe. u. Dest. im Kathodenvakuum .
D.20, 1,08 69, n D20 =  1,57 80, MD =  50,10, E. u. F . 30,15—30,20°. Dispersion ebenfalls 
anormal. — Vorh. gegen Jod: Eugenol g ibt die riehtige Br-Zahl (nach Mc. I l h in e y ). 
Die des Isoeugenols konnte nicht bestimmt werden, da sich schon bei der Titrierung 
m it Thiosulfat B r abspaltet. Die ersten Verss. m it J  waren infolge geringer Licht- 
wrkg. sehr unregelmaCig, zeigten jedoch, daB Eugenol mehr J  addiert ais Isoeugenol. 
Im  Dunkeln bei 0° is t  die J-Addition bei beiden Verbb. sehr gering, w ird aber nicht
— wie beim Handolssafrol — durch Verunreinigungen yerursacht, da auch wie oben 
gereinigtes Eugenol etwas J  addiert. Die Riicktitrierung machte beim Eugenol keine 
Schwierigkeiten. Beim Isoeugenol hatten  sich dunkelbraune, am Boden haftendo 
Ndd. gebildet, die beim Titrieren nur teilweise in  Lsg. gingen. W ar das J  durch Thio
sulfat fortgenommen, so t r a t  erneute J-Abscheidung ein, so daB der Umschlag un- 
scharf war. Diese Storung wird wahrscheinlich durch die Kombination von OH u. 
Propenylgruppe yerursacht, denn bei o-Allyl- u. o-Propenylphenol zeigten sich dieselben 
Erscheinungen. Dagegon binden Eugenol- u. Isoeugenolbenzoat im Dunkeln bei 0°

83*
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prakt. kein J . Im  L icht wird J  addiert, u. zwar von der Allylyerb. bedeutend rnehr 
ais vonder Propenylverb. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 1272—77.15/12. 1929.) L b .

H. I. Waterman und R. Priester, Beitrag zur K enntnis der aromatischen Allyl- 
und Pro pen ylverh indungen. V. Uber die geometrische Isomerie des Isoeugenols. (IV. vgl. 
vorst. Ref.) Nach S c h im m e l  & Co. (C. 1927- II . 1472) soli „fł.“  Isoeugenol ein Ge- 
miseli der beiden Stereoisomeren sein. Bei der grofien Scliwierigkeit, wclche die 
Trennung von Safrol u. Isosafrol durch Fraktionieren yerursacht, war es jedoch sehr 
wohl denkbar, daB fl. Isoeugenol noch Eugenol onthalt. Vff. haben ein erst boi ca. 0U 
fest werdendes Handelsisoeugenol von D . 2 0 4 1,0857, iii>-° =  1,5743, Md =  49,90 
untersucht. N im m t man an, daB ein Gemisch m it Eugenol vorliegt, so wiirde sieli 
aus der Mol.-Refr. u. den W erten der reinen Prodd. ein Geh. von 88,5% Isoeugenol 
berechnen. Das Prod. wurde in  Bzl. m it 10%ig. wss. Mercuriacetatlsg. geschiittelt. 
Das aus dor Bzl.-Lsg. zuriickgewonnene Ol krystallisierte bei der Dest. im Kathoden- 
yakuurn schon in dor Vorlage u. zeigte nn 2 0  =  1,57 77, E. u. F . 29,4— 29,8°. also fast 
die W erte des reinen Isoeugenols. Aus der wss. Lsg. wurde m it NaCl Eugenolmercuri- 
oxychlorid isoliert. F l. Handelsisoeugenol is t also ein Gemisch von Isoeugenol u. 
Eugenol. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48- 1278—79. 15/12. 1929. Delft, Techn. 
Hochsch.) L i n d e n b a u m .

Hans Lindemann und Helmut Baumann, Die stereoisomeren Resorcite und 
Phloroglucite. Bei der Druckhydrierung von Resorcin m it einem gemischten Ni-Co-Cu- 
K atalysator en tsteh t ein Gemisch der beiden theoret. moglichen Hesahydroresorcine, 
Resorcite. Bldg. von Cyclohexanol u. Cyclohesan, wie sie bei Anwendung des P a a l -  
SKlTASchen Verf. beobach te t wurde, t r i t t  nur in  untergeordnetem MaBe ein. Das 
Isomerengemisch lieferte m it H B r zwei yerschiedene m-Dibromeyclohexane (F. 112° 
u. 1°), von denen aus jedoch die gesuchten Resorcite n icht zuganglich waren: Mit Ag- 
A cetat en tsteh t e i n  Diacetylderiv. u. das Acetylderiv. des Cyclohexen-3-ols-(l). 
Ebensowenig konnten aus den b e i d e n  durch Benzoylierung des rohen Gemisches er- 
haltenen Benzoaten (F. 122 u. 65°) ( P a l f k a y  u . R o t h s t e i n ,  C. 1929. I I . 1528) die 
beiden Diole erhalten werden. Mit Phenylisocyanat wurde nur e i n  Pkenylurethan 
erhalten, das bei der Dest. m it Atzalkali den einheitlichen (a-) Resorcit vom F. 83° 
liefert. DaB bei dieser Rk. keine Umlagerung eingetreten ist, folgt aus der Riickbldg. 
des Urethans aus dem Diol u. Phenylisocyanat. Zur a-Reihe gehort auch das Benzoat 
vom F. 65° u. das Dibromid vom F. 112°. —  Veratherung des rohen Isomerengemisches 
m it Triphenylchlormethan endlich lieferte z w e i  Bistriphenylm ethylather, die bei der 
Versoifung m it acetonischem HCl bzw. in  den a-Resorcit vom F. 83° u. die /?-Verb. 
vom K p . 20 142—143° (Benzoat F . 122°, Bromid 1°) ubergingen. Die a-Reihe besitzt 
cis-Konfiguration, weil aus dem a-Resorcit u. 1-Mcnthylisocyanat nur e i n  Urethan 
gewonnen wurde, das iiberdies bei der Verseifung m it methylalkoh. KOH ein opt. 
inaktives D iolpraparat ergab. — Hydrierung des Phloroglucins fiihrte infolgo der oben 
erwahnten Nebenrkk. maximal (in Dekalin) zu 30%  eines Gemisches von a-Phloro- 
glucit vom F. 184° (WlSLiCENUS, C. 94. I. 1582) u. /3-Phloroglucit vom F . 145°. 
Konfigurationsbest. war hier n icht ausfiihrbar, weil beide mogliche Isomere nicht in 
opt. Antipoden zerlegbar sind.

V e r  s u c h e. cis-l,3-Dibrosncycloliexan, C6 H I0 Br2. Durch Siittigen der wss. Lsg. 
des rohen Hydrierungsgemisches von Resorcin m it H B r u. Destillieren (K p.l:i 113—122°) 
ais fester Anteil. Aus A. Stabchen, F . 112°. —  lrans-l,3-Dibromcyćloliexan, CGH 1 0B r2. 
Neben dem vongen. K p . 10 116°, F . 1°. — trans-Resorcildiacetat, CI0 H ieO.,. Aus dem 
vorigen m it Ag-Aeetat in  Eg. K ps,4. 95°. — Cycloliexen-3-ol-l-acetat, C8 H 1 20 2. Neben 
dem vorigen. K p .Ui3 35°. Entfiirb t Brom u. KJInO^; blaue Farbrk. m it A. u. konz. 
H 2 SO.,. —  Cyclohexen-3-ol-(l), C6 H ,0 O. Aus seinem A cetat m it alkoh. KOH. K p . 10 Gl°. 
Farbrkk. wie das A cetat. Pkenylurethan, C1 3H 1 50 2N, aus Bzn. F . 83°; a-Naphthyl- 
urełhan, C1 7H I7 0 2N, aus A. F . 127°. Die Deriyy. waren ident. m it den entsprechenden 
des Cyclohexen-3-ols-(l) aus Chinit. — trans-Resorcitdibenzoat, C2oH2 0 0 4. Aus dem 
rohen Isomerengemisch m it Benzoylchlorid u. Py. oder aus trans-Resoreit. Unl. in 
k. A. Aus Eg., A. oder Bzn. F . 121—123°. — cis-Resorcitdibenzoat, C2 0H 2 0O.|. Neben 
dem Yorigen aus dem Hydriorungsgemisck oder aus dem reinen cis-Resorcit. LI. in 
k. A., aus Bzn. oder CH3OH F . 65°. — cis-Resorcit-bis-phenyluretlian, C2 0H 2 2 O4 N2. 
Aus dem rohen H ydriergut u. Phenylisocyanat oder aus dem reinen cis-Resorcit. Aus A. 
F . 213°.— cis-Resorcit-bis-n-naphthylurethan, CogHouO^N;.. Wie das yorige. Aus Nitro- 
benzolF. 245°. — trans-Resorcit-bis-triphenylmelliyUither, 0 nH ,0 O„. N e b e n  dem Isomeren 
aus dem Hydriergut u. (C6H 3 )3CC1 in Py. Unl. in  sd. Essigester oder Bzn. Aus Dekalin



F . 199°. — cis-Rcsorcit-bis-triplienylmelhyldtlier, C.1.,H.i0 O.>. Neben dem vorigen. Aus 
Essigester Heine Stabchen, E. 144°. — cis-Resorcil, C6 H 1 20 2. Aus dem Bisphenyl- 
urethan durch Dest. m it NaOH oder dem Bistriphenylm ethylather m it konz. H C l i n  
Aceton. K p.ls 141°, aus Essigester oder Aceton E. 83°. Schmeckt suB, is t m it W.-Dampf 
fluchtig. — trans-Resorcit, C6H 1 20 2. Aus dem trans-Bistriphenylm ethylather. Farbloser 
Sirup vom K p . 2 0  142—143°. — cis-Resorcitdi-(i-menlhyluretlian), C2 8 H 5 I)0 4N2. Aus 
cis-Iiesorcit u. 1-Menthylisocyanat. F . 157°, [<x]d17,5 = — 64,73° (in~A.). G ibt m it 
CCI, eine schón krystallisierte Mol.-Yerb. — ct-Phloroglueit, C6H 1 2 0 2. Neben dem 
/j-Kórper bei der Hydrierung von Phloroglucin. F . 184°; krystallisiert aus W. m it
2 Moll. W. Triacetyideriv., C12H i8Oc, F. 79" aus Bzn.; Trisphenyluretlian, C2 7H ,7 0 cN;, 
aus Nitrobenzol F. 245°. — fi-Phlofoglucit, CcH 120 2. Neben dem vorigen. Aus A. 
F . 145°. Trisplienyluretlian, C2 7 H 2 70 6N3, aus Bzl. F. 160°. (L ie b ig s  Ann. 477. 78— 98. 
14/12. 1929. Braunsclrweig, Techn. Hochsch.) B e rg m a n n .

A. Skita und F. Keil, Uber die Bildung tertiarer Aminę bei der Reduktion von 
Nilrilen und von Carbonyherbindungen in  basischer Lósung. (Basenbildung ans 
Garbonylverbindungen. IV. M itt.) (III. vgl. C. 1929. I. 3094.) Vff. bestatigen die 
Ansielit von P a  AL (C. 1909. II . 422), daB die Red. der N itriie, die sclilieBlich 
te rtia re  Ainine łiefert, prim ar zum Aldimin fiihrt, das einerseits zum prim aren 
Amin reduziert, andererseits zu Aldehyd u. Ammoniak gespalten wird. Die Bldg. der 
sekundaren Aminę erldaren sie m it R u p e  u . H o d e l  (C. 1923. I II . 1467) durch Red. 
der aus den prim aren Aminen u. don Aldehyden interm ediar gebildeten ScHllTsehen 
Basen. Den Beweis dafiir erbringen sie dadurch, .daB sie N itriie der k atały t. Hydrierung 
m it kolloiden Platinm etallen unterwerfen u. die prim aren u. sekundaren Aminę ab- 
fangen. Vff. reduzierten so die alipliat. Nitriie vom Aceto- bis zum Valeronitril. Dabei 
bildeten sich bei den niederen Głiedern aussehlieBlich te rtia re  Basen, w ahrend beim 
Butjrro- u. Valeronitril iiberwiegend die sekundaren Aminę entstanden, analog, wie 
die Red. der entsprechenden Carbonyle in alkal. Lsg. verlief ( S k i ta  u . K e i l ,  C. 1928.
I I .  2461). Zum Abfangen der prim aren Amino setzten Vff. den Rk.-Gemischen Cyclo- 
hesanon bei u. erhielten so N-Cyclohexylderiw., dereń Menge von der Red. des Aceto- 
nitrils zu der des Butyronitrils deutlich anstieg. Vff. schlieBen daraus, daB die Um- 
wandlungsgeschwindigkeit der prim aren zur sekundaren Base m it steigendem Mol.-Gew. 
abnim m t. Sie fassen die Ergebnisse ihrer Arbeiten in  folgendem Schema zusammen: 

Nir, h ,
>C—O ------------ >- [>C— NH]  ------------ — >- )>CHNH2 primares Amin

Carbonyle
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>C—-NOH /  H /  H\ v  /  (>CH)2N II sekundiires Amin
Oxime

(>CH)2 N = C <
OH

—C = N  /
Nitriie (>CH)2N

tertiiires Amin
Vff. zeigen, daB durch katałyt. Red. prim arer Basen in  Ggw. von Carbonylverbb. 

sekundare bzw. te rtia re  gewonnen werden konnen, ohne daB daneben, wie sonst, 
ąuarta re  Ammoniumverbb. entstehen. Auf diesem Wege wurde z. B. das N-Dimethyl- 
isopropylamin erhalten. Es gelang Vff. ferner, Aminoalkohole, wie d,l-Epliedrin, durch 
katały t. Red. von Diketonen (liier: Acetylbenzoyl) in  Ggw. von Methylamin zu syn- 
thetisieren. W eitere Red. in  Ggw. von Formaldehyd lieferte d,l-N-Methylepliedrin, 
das auch in  einer Operation aus dem Diketon gewonnen werden konnte. Durch O-Ben- 
zoylierung erhielt m an daraus 0-Benzoyl-l-phenyl-2-N-dimethylaminopropanol-(l), eine 
Substanz von ahnlicher Zus. u. Wrkg. wie das von N a g a i hergestellte, s ta rk  lokal- 
anasthesierende AllocainA  (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 12 [1919]. 361).

V e r s u c h e  (m it Hinricłi Havemann u. Werner Faust). Triathylamin, 
C8H 16N, aus Acetonitril in  wss. Lsg. durch Hydrierung m it l% ig . kolloider Platinlsg. 
bei Zimmertemp. u. 3 a t  tJberdruck; P t  wird m ittels konz. HC1 ausgeflockt, F iltra t 
s ta rk  eingeengt, ausgeathert u. der alkal. W.-Dampfdest. unterworfen. Hydrochlorid, 
aus absol. A., F . 253—254°. — Pikrat, C12H iSN .,0„ Nadeln aus verd. A., F . 172— 173°.
- - N-Athylcyclohexylamin, CBH 1VN, aus Acetonitril u. Cyclohexanon durch katały t. 
H ydrierung wie oben, in  geringer Ausbeute neben T riathylam in; K p. 161—162°; 
Hydrochlorid, C8H 1SNC1, F. 182°. —  Tripropylamin, C9 H 21N, aus Propionitril durch
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kataly t. Hydrierung wie oben. Kp. 153—156°; Jodverb., C0H 2 lN J 2, Krystalie aus 
A.-A., F . 65—66°. — N-Propylcyclohexylamin, CaHJ0N, aus Propionitril u. Cj^cloliesanon 
bei der kataly t. Hydrierung, Kp. 185°, Hydrochlorid, C9 H 20NC1, F . 248—250°; Phenyl- 
harnstojj des N-Propylcyclohexylamins. Nadeln aus A., F . 122— 123°. — Dipropylamin, 
C6 H i5N, entstelit neben N-Propylcyclohexylamin, Kp. 110°; Hydrochlorid, C6H 10NC1, 
F . 269—271°. — Tributylamin, C1 2H 27N, aus B utyronitril dureli kataly t. Hydrierung 
(neben Dibutylam in); Pikrat, CIfiH ,0N;IO7, F . 104-—105°. — Dibutylamin, C8H 19N ; 
Pikrat, C14H 2 2N 4 0 7, F . 60—61°; Hydrochlorid, C8H 2 0NC1, F. 283— 284°; in A. 11. — 
Bvtylcyclohexylamin, C1 5H 2 1N, aus Butyronitril u. Cyclohexanon bei der kataly t. 
Hydrierung neben Di- u. Tributylam in, K p. 207°; Hydrochlorid, C10H 22NC1, F . 290°. — 
Di-n-amylamin, C1 0H 23N, aus Yaleronitril durch* kataly t. Hydrierung, K p . ] 4  91-—93°.
— Saures oralsaures Di-n-amylamin, aus yorst. Verb. u. Oxalsaure in  absol. alkoh. Lsg.; 
Krystalle, F. 212,5— 213°. — Tri-n-amylamin, C15H 13N, in  geringer Menge neben 
Di-n-amylamin bei der Red. von Valeronitril, K p . 14 130°. — Bis-p-melhoxybenzylamin, 
C]0H 1 9 O2N, aus Methoxybenzonitril u. Cyclohesanon bei der kata ly t. Hydrierung, 
K rystalle aus A., F. 34—35°; Hydrochlorid, CI6H 2 0 O2NCl, K rystalle aus A., F. 243 bis 
244°; Pikronolat, C2 6H 270 ?N5, F. 208°. —  q>Methoxybenzylcycloliexylaminhydrochlorid, 
Ci4H 2 2ONC1, en tsteh t neben Bis-p-methoxybenzylamin, F . 202°. —  p-Methoxybenzyl- 
cyclohexylaminpikrolonal, C2 4H 2 9 0 6N5, Krystalle aus A., F . 218—219°. — p-Oxybenzyl- 
cyclohexylaminhydrochlorid, C1 3H 2 0 ONC1, aus p-Oxybenzonitril u. Cyclohexanon bzw. 
aus p-Oxybenzaldehyd u. Cyclohexylamin durch kataly t. Red., K rystalle aus A., F . 209 
bis 210°; Pikrolonat, C2 3H 2 7 0 6N5, F . 184°. — N-Dimethylisopropylamin, C5 H J3N, aus 
Aceton u. Dim ethylam in durch kata ly t. Red., Kp. 67— 67,5°; Hydrochlorid, C5H UNC1, 
K rystalle aus A., F. 205—206°. —  d,l-N-Melhylephedrin, Cu H 1 7 ON, aus Aeetylbenzoyl 
u. D imethylamin durch kataly t. Red., oder aus Aeetylbenzoyl u. Methylamin durch 
kataly t. Red., Zusetzen von 40%ig. Form aldehyd u. erneutes Hydrieren. Krystalle 
aus Lg., F . 62—64°, K p . ł5 130—133°. —  Hydrochlorid, Cu H I8 ONC1, K rystalle aus A... 
F . 205—206°. — 0-Benzoyl-l-phenyl-2-N-dimethylaminopropanol-(l), C1 8 H 2 10 2N, aus 
d,l-N-Methylephedrin u. Benzoylchlorid in  Bzl. ais Hydrochlorid; freie Base: K p . 2 0  212 
bis 214°, F . 65°; Hydrochlorid, C18H 2 20 2NC1, Prism en aus Methylalkohól, F . 185— 187°. 
(Monatsh. Chem. 53/54. 753— 63. Okt. 1929. Hannover, Techn. Hochsch.) A. H o f f .

A. S k ita  und F. K eil, N-Alkylierung sekunddrer Am inę; diastereomere Amino- 
alkohole (Basenbildung axis Carbonyherbindungen. V. M itt.). (IV. vgl. vorst. Ref.) 
Die Reichweite fur die Bldg. te rtia rer Aminę aus sekundaren durch kataly t. Red. in 
Ggw. von Carbonylverbb. is t abhangig von der N atu r des Amins. Vff. reduzierten 
N-Athylisoamylamin ais Standardbase in  Ggw. der AJdehyde vom Formaldehyd bis 
zum Isoyaleraldehyd. Formaldehyd, Acetaldehyd, Propionaldehyd u. Isobutyraldehyd 
lieferten in  befriedigender Ausbeute te rtiare  Basen, daneben hohersd. Bestandteile m it 
einem Atom Sauerstoff, wahrseheinlich Aminoalkohole. Isoyaleraldehyd gab kein 
te rtiares Amin, sondern ein diesem isomeres sekundares. Mit M ethylamin ais S tandard
base kann die fiir die erste Standardbase beim Isobutyraldehyd liegende Grenze der 
Reichweite weitgehend uberschritten werden. Es -w-urden daraus erhalten durch Red. 
in Ggw. yon Isoyaleraldehyd: N-Dimethylisoamylamin, von Citral: N-Dimethy 1-3,7- 
dimelhyloctylamin, von Benzaldehyd: N-Dimethylbenzylamin, u. von Acetophenon:
1-Phenyl-N-dimethylalhylamin. Die Allgemeinheit der Rk. bewiesen Vff. durch Darst. 
des N-Diiithylcyclohexylamins aus N-Athylcyclohexylamin u. Acetaldehyd durch 
kataly t. Hydrierung. Die Ausbeute an  Aminoalkoholen bei Red. von Diketonen in  Ggw. 
von sekundaren Aminen liefert n icht so gute Ausbeuten wie die H erst. der gleichen 
Verbb. durch Einw. von Aldehyden auf sekundare Basen bei gleichzeitiger Red. Die 
Uberfuhrung yon Aminoalkoholen m it sekundarem  Stickstoff in te rtia re  Basen ist 
ebenso begrenzt wie die Tertiarm achung sekundiirer Aminę. 4-N-Methylamino- 
pentanol-(2) u. l-Phenyl-3-athylam inobutanol-(l) lieferten bei der Red. gemeinsam 
m it Formaldehyd bzw. Acetaldehyd g la tt die entsprechenden te rtiaren  N-Verbb., 
wahrend die Red. des l-Phenyl-3-isoamylaminobutanols-(l) in  Ggw. von Isoyaler- 
aldehyd das sekundare Amin unverandert lieB. Vff. gelang es ferner, zwei Paare 
C-homologer Ephedrine, der l-Phenyl-2-N-7nethylaminobulanole-(l) u. der l-Phenyl-2- 
N-dimethyla»iinobvtanole-(l), zu isolieren, sowie dereń Zusammengehorigkeit idar- 
zustellen. AuBerdem konnten sie zum ersten Małe rein aliphat. diastereomere Amino
alkohole darstellen, nam lich zwei 4-N- Athylaminopentanole-{2).

V e r s u c h e  (teilweise gem einsam  m it H in rich  H avem ann , K. P . L aw row ski 
u. W . D a th e r ) : N-M eihyl-N-athylisćam ylam in, C8H ł 9N, aus N -A thylisoam ylam in
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j„S tandardbase“ ) u.. 40%ig. Formaldehydlsg. durch Hydrierung in  zwei Stufen bei 
Zimmertemp. u. 3 a t  tlbcrdruck m it Platinkolloidlsg. ais K atalysator. P latin  wird durch 
konz. HC1 ausgeflockt, F iltra t im Vakuum eingedampft, alkal. gemacht, u. die Base 
m it A. estrah iert, Kp. 133—137°; keine LiEB ER M A N N -R k.; Pikrat, C1 4 H 2 2N 4 0 7, 
K rystalle aus verd. A., F . 101—102°. — N-Diathylisoamylamin, C9 H 21N, aus N-Athyl- 
isoamylamin u. Acetaldehyd durch kataly t. Hydrierung wie oben' Kp. 153— 157°; 
bestandig gegen H N 0 2; Pikrat, Ci5 H 24N 4 0 7, Krystalle aus verd. A., F . 74—75°; nebeń 
dem tertiaren  Amin wurden 2 hohersd. bas. Verbb., vielleicht Aminoalkohole, K p . 18 113 
bis 116° u. K p . 10 150— 153°, gewonnen. — N -Athyl-N-n-propylisoamylamin, C1 0H 2 3N, 
aus der S tandardbase u. Propionaldehyd durch stufenweise kataly t. Hydrierung wie 
oben. Kp. 167— 168°, K p .H 52—53°; keine LiEB ER M A N N -R k.; Pikrat, C1 0H 2GO7N.,; 
Krystallo aus verd. A.; F. 82°; nebcn dem Amin hóhersd. Verbb. — N-Athyl-N-iso- 
butylisoamylamin, G uB ^N , aus der Standardbase u. Isobutyraldehyd wie oben; 
Kp..,o 56—57°; LiEBERM ANN-Rk. negativ; Pikrat, C17H 2 80 7N4, K rystalle aus verd. A., 
F. 60,5— 61°; nebcn dem Amin hohersd. Prodd. — Sekundares Am in, C1 2H 27N, aus der 
Standardbase u. Isovaleraldehyd wie oben, ohne hohersd. bas. Nebenprodd., K p . 13 7 4  

bis 76°; m it H N 02: oliges, leicht zersetzliches Nitrosamin, C1 2H 20N 2O, das bei L i e b e r - 
MANN-Rk. intensiv blau -wird; Pikrat, C18H 3 0 O7N4, Krystalle aus verd. A .; F . 96,5— 97,5° ; 
Jodmethylat, C14H 3 2N J, aus vorst. sekundarem Amin durch erschopfende Methylierung 
m it Metliyljodid; K rystalle aus Essigester, F. 148,5— 149,5°. — N-Dimethyl-3,7- 
dimethyloctylamin, C12H 27N, aus Standardbase I I  (33%ig. Dimethylaminlsg.) u. Citral 
durch Red. m it kolloidem P latin  ais K atalysator; Kp.lt 94— 95°; Salze meist olig; 
same*s Oxalat, G,4 H 2a0 4N, Krystalle aus A., F. 159°. — N-Dimethylisoamylamin, 
C7H 17N, aus der S tandardbase I I  u. Isovaleraldehyd durch kataly t. Hydrierung -wie 
oben; Kp. 110— 116°; Pikrat, Ci3H 2 0O7N4; Krystalle aus verd. A., F . 135°. — N-Di- 
■methylbenzylamin, C9H J3 N, aus der Standardbase I I  u. Benzaldehyd wie oben, K p . 15 6 6  

bis 67°; Hydrochlorid, C„H14NC1, auBerst hygroskop. Nadeln; unbestandig an  der L uft; 
Pikrólonal, C1 0H 2 LOr)N5; K rystalle aus A.; F . 151°. —  N-Dimethyl-a-phenylathyl- 
amin C10H i5N, aus der Standardbase I I  u. Acetophenon wie oben; Reinigung iiber 
das P ik ra t; K p . 14 73,5°; Pikrat, Ci8H j80 7N 4, F . 138°. — N-Diatliylcyclohexylamin, 
C1 0H 21ISr, aus N-Athylcyclohexylamin u. Acetaldehyd wie oben, K p.7B0193—195°; 
Pikrolonat, K rystalle aus A., F . 147°. — 4-N-Methylaminopentanol-(2), C„H1 5ON, aus 
33%ig. Methylaminlsg. u. Acetylaceton durch Red. m it kolloidem P latin  ais K atalysator 
in Ggw. von Ammonchlorid, bei Zimmertemp. u. 3 a t  Uberdruck. P latin  wird m it 
HC1 ausgeflockt, filtriert, im Vakuum eingedampft, Alkali zugesetzt u. m it A. extrahiert, 
K p . 1 7  80—82°; Pikrolonat, C1 0H 1 3O0N;;, Krystalle aus A., F . 170°. —  4-N-Dimethyl- 
aminopentanol-(2), C7I I 1 7ON, aus vorst. Aminoalkoliol u. 40°/„ig. Formaldehydlsg. 
durch kataly t. Hydrierung oder aus 33%ig. Methylaminlsg. u. Acetylaceton durch 
kataly t. Hydrierung, Zugabc von 40%ig. Formaldehydlsg. u. weitere Hydrierung, 
K p . 1 0  58°, K p.ls 63— 65°; 0-Benzoylverb., C14H 2 1 0 2N, aus vorst. Verb. u. Benzoylchlorid 
in Bzl.-Lsg., K p.n  145— 150°; Pikrolonat, C^H^OjNo; K rystalle aus A., F . 120—121°—
— 4-N- Athylaviinopentanol-(2), C7H 1 7ON, aus Acetylaceton u. Atliylamin durch kataly t. 
Red. m it P t  ais K atalysator in  Ggw. von HC1; 2 diastereomere Prodd., a) n icht frei 
dargestellt; b) K p.u  74°; Pikrolonate, C]7H 2 60 6N 5; a) Krystalle aus wss. A .; swl., 
F. 260°; b) aus dem F iltra t von a ; umkrystallisicrbar aus A. oder Aceton; F . 159°.
■— 4-N-Diatliylamino/pentanol-(2), C,,H2 1ON, aus vorst. Aminoalkohol u. Acetaldehyd 
durch kata ly t. Red. unter Nachgeben von Aldehyd, oder aus Acetylaceton, Athyl- 
am in durch kataly t. Red., Zugabe von Acetaldehyd u. weitere Red. oder aus Acetyl
aceton u. Standardbase I I  durch katalyt. Red. in  Ggw. von Ammonchlorid. K p . 10 78°; 
K p . 12 83°, K p . 14 8 6 °; 0-Benzoylverb., C10H 2 5O2N, zahes Ol von anasthesierender Wrkg. 
K p . 1 6  195— 200°. —  l-Phenyl-2-N-athylaminopropanol-(l), Cu H 1 7ON, aus Acetyl- 
benzoyl u. 33°/0 ig. Athylaminlsg. durch kata ly t Hydrierung in Ggw. von HC1; Kry- 
stalle aus Lg. 47—48°; K p.łs 138°; Hydrochlorid, CUH 1 80NC1, K rystalle aus A.; 
F . 196—197°; Benzoyherb., C18H 2 10 2N, aus vorst. Aminoalkohol u. Benzoylchlorid 
in Bzl. neben Hydrochlorid; schwach gelbliche, zahe FL; Kp.le 205— 207°. — 1-Phenyl- 
2-(N-niethylathyl)-aminopropanol-(l), C1 2H 1 9ON, aus vorst. Aminoalkohol durch 
Hydrierung in  Ggw. von 40%ig. Formaldehyd u. Ammonchlorid in  fast quantitativer 
Ausbeute. K p.lr> 135— 136°; Hydrochlorid, C1 2H 2 0ONC1, Krystalle aus Aceton-A., 
F . 171— 172°. — * l-Phenyl-2-N-(P-oxyathyl)-aminoproj)anol-l, Cu H 1 70 2N, aus Acetyl- 
benzoyl u. 2-Aminoathanol-(2) durch katalyt. Red.; Krystalle aus A.; F . 109°; Hydro
chlorid, Cn H 1 80 2NCl; Nadeln aus Aceton-Methylalkohol, F . 166°. — l-Phenyl-2-N-
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i.soamylaminopropanol-(1), CJ4 H 2 3ON, aus Acetylbenzoyl u. Isoamylamin durch kataly t. 
Red. in  Ggw. von Ammonchlorid; K rystalle aus Lg., F . 75—77°, K p . 13 162°; Hydro- 
chlorid, C1 4H 2 4 ONCl, Nadeln aus A., F . 210— 212°; wl. in  W. — l-Phenyl-2-N-lieptyl- 
aminopropanol-(l), 0 1 6 H 2 7 ON; aus Acetylbenzoyl u. Heptylam in durch kataly t. Red. 
in  Ggw. von Ammonchlorid; Hydrochlorid, C1 6H af.ONCl; K rystalle aus A., F . 223 
bis 225°. — l-Plienyl-3-N-isoamylamiiwbutanol-(l), C15H 2 5 ON, aus in  A. gel. Bcnzoyl- 
aceton u. Isoamylamin durch kataly t. Hydrierung; K p.u  170— 176°; nach Reinigung 
iiber das Pikrolonat: K p . 1 6  182°; Pilcrołonat, C25H 33 0 6N5; K rystalle aus A., F . 201°.
— l-Phenyl-3-N-athylaminobulanol-(l), C12H 1 9 OŃ, aus Bcnzoylaceton in  alkoh. Lsg. 
u. 33% ig. wss. A thylamin durch kata ly t. Red. in Ggw. von HC1; K p . 1 2  156— 160°; 
Pikrat, CI8 H 2 20 8N 1; K rystalle aus A., F . 158°. —  l-Phenyl-3-N-diathylaminobutanol-(l), 
Cł4H 2 3 ON, aus vorst. Aminoalkohol u. Acetaldehyd durch kata ly t. Red. oder aus 
Bcnzoylaceton durch Red. in  Ggw. von Athylamin u. 2-maligen Zusatz von Acet- 
aldehyd; K p . 14 163— 165°. K p . ] 6  165— 168°; Benzoytoerb., C21H 2 7 0 2N ; K p . 2 0  230 bis 
234°. — l-Phenyl-3-N-dimethylaminóbutanol-(l), C12H 1 9 ON; zwei diastereomere Formen; 
aus Benzoylaceton, in  A. gel. u. S tandardbase I I  durch kataly t. Red. in  Ggw. von 
Ammoniumchlorid. Nach Reinigung durch mehrfache Vakuumdcst. wurde aus dem 
krystallin. erstarrten  Prod. eine ólige Basc es trah ie rt; Form a, K p . 1 0  144°; Formb, 
K rystalle aus Lg., F . 74, K p . 1 2 147°; Form a  konnte rein  durch kataly t. Red. von
l-Phenyl-3-N-methylam inobutanol-(l) (P ikrat: F . 119; C. 1929. I. 3094) u. 40% ig. 
Formaldehydlsg. gewonnen werden; Form  b, der R iickstand von der E strak tio n  
von a, erhielt m an aufierdem analog a durch Red. von l-Phenyl-3-N-methylamino- 
butanol-(l) (P ikrat: F . 193, vgl. 1. c.) u. 40% ig. Formaldehydlsg. in  Ggw. von Ammon
chlorid. Pikrat der Form a, C1 8H 2 2 OsN4, F . 148—149°; Pikrat der Form b, C1 8H 2 20 8N „ 
F. 126°, K rystalle aus Aceton. (Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 34— 50. 8/1.) A. H o f f .

Tsutomu Kuwata, Einwirkung von japanischer saurer Erde auf Tcrpene. I. Iso- 
merisierung des d-cc-Pinens. Durch 3-std. Behandlung Yon d-a-Pinen  (D . 2 ° 4 0,8585, 
hd 2 0  =  1,4657, [<x]d =  +35,70°) m it 40%  trockener japan. saurer E rde bei 10° wurden 
80%  umgewandelt. Das Rk.-Prod. bestand aus 80%  Mono- u. 20%  Diterpenen. 
Nachgewiesen wurden d-Camphen u. d-Limonen. Waln-seheinlich en tsteh t auch sehr 
wenig Terpinen. — d-Camphen, F . 47—48°, [oc]d =  + 66,5° in  A. D araus: Isoborneol, 
F . 215P?— 213,6°; Plie.nylure.ihan, F . 138,5°. —  d-Limonen, D . 2 ° 4 0,8509, ud 2 0  =  1,4741, 
Md =  45,12, [oc]d =  +64,77°. E n th a lt nach der geringen Drehung ca. 50%  Dipenten. 
Tetrabromid, F . 107—108,5°. a-Nitrosochlorid, F . 106— 106,5°. — Die polymerisierten 
Terpene bestanden nur aus Diterpenen. — cZ-a-Pinen wird zuerst zu obigen Mono- 
terpenen isomerisiert, welche sich sodann teilweise dimerisieren. Das D iterpen darf 
daher n ieht ais Dipinen bezeichnet werden. (Journ.'Soc. chem. Ind., Jap an  [Suppl.] 
32. 372B— 73B. Dez. 1929. Toldo, Univ.) L in d e n b a u m .

S. S. Nametkin, A. S. Kitschkina und D. N. Kurssaiiow, Untersuchungen an 
phenylsubstituiertem Campher und seinen J)erivaten. (Vgl. C. 1928. I. 904.) Zur Lsg. 
der Frage, welche Stellung die Phenylgruppe im Phenylisoborneol, bzw. seinen weiteren 
Umwandlungsprodd. einnimmt, wurde das entsprechende K eton — Phenylcampher — 
in den KW -stoff — Phenylcam phan —  libergefiihrt u. dieser m it schwacher Salpcter- 
saure n itrie rt. Bei Anwesenheit der Gruppierung >  CH • CSH 5 muB eines der Nitrierungs- 
prodd. eine tertiare  Nitroverb. sein. Der n itrie rte  KW -stoff war jedoch vollstandig in 
Alkalien 1., d. h. das einzige Nitrierungsprod. is t eine sekundare NitroYerb., was durch 
die Pseudonitrolrk. bestatig t werden konnte. Auf Grund dieser Tatsache kann der 
Ubergang vom tert. Phenylbomeol (I) zum a.-Phenylcamphen (H) u. dieses zum Plienyl- 
isóbomeol (YI) wie un ten  angegeben form uliert werden. Theoret. kann die Dehydra- 
ta tion  des 4-Phenylisoborneols (YTI) in Analogie zum 4-Methylisoborneol zum a-Phenyl- 
camphen zuruckfiihren, wozu lediglich die oben envahnten Stufen riickwarts zu durch- 
laufen waren. Anderseits konnte eine Pinakolinumlagerung eintreten, auf Grund derer 
nieht ein a-, sondern ein /}- oder 4-Phenylcamphen en tsteh t (Y III oder IX). Tatsachlich 
w irde bei der Rk. ein neues krystall. /J-Phenylcamphen erhalten, das leicht zum 
ursprunglichen 4-Phenylisoborneol (VU) hydratisiert werden konnte.

H 2 C|------- CH------ .CH, H2G------- C H ------ |CHS
CHj-C-CHs

i
CHs-C-CHj

‘3

1 1 , 0 -------------------

II C:CH S
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Y e r s u c l i e .  Bei der Einw. von Phenyl-MgBr auf Campher entstehen neben 
dem tertiaren  Phenylbornylalkohol gróflere Mengen Diplienyl, die beim Aufarbeiten 
durch Abblasen m it Wasserdampf zuriiekbleiben u. nur schwer vom Rk.-Prod. zu 
trennen sind. Reinen terl. Phenylbornylalkohol, E. 41°, K p . 1 6 _ 17 173— 174°, erhalt m an 
durch Abdest. des iiberschussigen Camphers im Yakuum. Der Alkohol liefert in  50%
H,SO, auf 70—80° erwarm t a -Phenylcamphen, C1 0H ,I_ . A2o> K p .9 ,5  131°, K p .„  147°, n 20  —
1,5447, D.20., 0,9795. Durch Erwarmen m it Eg. in Ggw. von H 2 SO., auf 50— 60° 6  Stdn. 
en tsteh t Acelyl-4-phenylisóbopieol, ClsH 2.,02, aus Lg. F. 87° u. hieraus durch Verseifen 
m it wss.-alkohl. KOH auf dem W.-Bade 4-Phenylisobomeol, C1 0H 2 2 O, aus verd. A. 
F. 115,5—116°. Die Verb. geht beim Erwarmen m it dem doppelten Gewicht Kalium- 
bisulfat 5 Stdn. auf 150—160° in  4(fi)-Plmiylcaraphen iiber, C1 6 H20, aus Methylalkohol 
F. 32,5°, K p . 7 128— 129°, n 2 0  =  1,5449, D.20d 0,9919; m it Eg. en tsteh t die oben 
erwahnte Acetylverb. Die Oxydation des I-Phenjlisoborneols m it Cr0 3 in  Eg. liefert
4-PJienylcampJier, C1 6 H 2 0 O, aus Methylalkohol F. 67,5— 68°. Semicarbazon, aus A. 
F. 189— 190°, Hydrazon, F. 119,5— 120°. Aus dem Hydrazon m it alkoh. NaOC2H 5 im 
Rohr bei 180— 190° 4-Phenylćamphan, C16H22, K p . 14 147,5—148°, F. 13,5°. Bei der 
Einw. von H N 0 3 auf den KW-stoff entstehen eine sekundare Nitroverb. u. 4-Phenyl-a- 
campher. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1065—79. 1929.) T a u b e .

Joaauin Navarro, Freie organische Radikale. Ausfiihrliche Ubcrsiclit iiber den 
gegenwartigen S tand der Radikalchemie. (Afinidad. 9. 3— 9. Jan . 1929. Barcelona, 
Chem. In stit. Sarria.) W i l l s t a e d t .

Theodore W. Evans und William M. Dehn, Die Benzilsaureumlagerung. t)ber 
den Mcehanismus der Umlagerung von Benzil zu Benzilsaure durch KOH bestehen 
sehr widersprechende Auffassungen. Es wurden daher Benzil, Furii u. Diacetyl in  A. 
m it KOH bzw. NaOH behandelt; dabei wurde gefunden, daC nur 1 Mol. Alkali fur dio 
Umlagerung notwendig is t; es bildet sich eine Additionsyerb., die sich in  der festen 
Phase um lagert. — 1,4 g KOH u. 5,4 g Benzil in  absol. A. geben nach 4 Tagen 5,6 g 
hellgelbes Pulver der Zus. C1 4 H 1 0O2-KOH u. (in A.) 1 g Benzil. Das Pulver g ib t beim 
Ansauern 94%  Benzilsaure, was einer 81%ig- Umwandlung des Benzils entspricht. — 
Benzil g ib t m it N II,-G as in  Toluol das Benzilam  (F. 110°) von L a u r e n t  (Journ. prakt. 
Chem. [1 ] 35 [1846]. 461), in  A. eine bei 158° schm. Substanz, die m it K O H  in NH 3  u. 
ein bei 203° schm. Prod. ubergeht. — 5 g Furii g ib t m it 1  g NaOH in  absol. A. in  24 Stdn. 
ein dunkelbraunes Pulver der Zus. C10HGO4 -f- NaOH, das beim Ansauern Furilmure 
liefert. — Diacetyl g ib t m it KOH in A. sofort Schwarzfarbung; das braunsehwarze 
Endprod. en tha lt Acetaldeliyd, Essigsaure, Harze usw., liefert aber keine a-Oxyiso- 
buttersaure. (Journ . Amer. chem. Soc. 52. 252—54. Jan . Seattle [Wash.], Univ.) O s t .

A. Angeletti, Ver suche zur Synthese disubstituierter N  aphlhalinderivate. [i-Anisy- 
lidenpropionsaure, nach F i t t i g  u . P o l it is  (L ie b i g s  Ann. 255 [1889]. 293) aus Anis- 
aldehyd u. Na-Succinat in  Ggw. von Acetanhydrid. Aus W. glanzendc Blattchen, 
F . 106°. Die Yerss., durch W.-Abspaltung aus dieser Yerb. zum 7-Methylather des
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l,7-Dioxynaphthalins zu gelangen, gliiokten nicht, weder durch Einw. konz. Schwefel- 
saurc, noch durch Erhitzen m it yerd. Schwefelsaure auf dem Wasserbade. Ebenfalls 
negatiye Resultate ergab Einw. yon Eg. u. Acetanhydrid im  gescklossenen Rohr. — 
Bei der Destillation un ter gewohnlichem Druck wurde schlieBlich eine geringe Menge 
eincs Prod. erhalten, das nach den Analysondaten, nach seincn Farbenrkk. u. chem. 
Verh. das gewiinschte l-Oxy-7-methoxynaj)hthalin, Cu H 1 0 O2, hatte  sein kónnen. Die 
Verb. sin tert u. b raun t sich gegen 60°, F . 122—124°. Da es jedoch nicht gelang, die 
Vcrb. zum schon bekannten l,7-D ioxynaphthalin zu verseifen, so will Vf. n icht be- 
haupten, den 7-Methylilther des l,7-D ioxynaphthalins in  H anden gehabt zu haben, — 
p-Nitrophenylparaconsaure, nach SALOMONSON (Rec. Trav. chim. Bays-Bas 6  [1887], 6 ) 
aus p-Nitrobenzaldehyd, Na-Suecinat u. Acetanhydrid. Aus W. nadelfórmige, leicht 
gelbliche P lattchen, F . 163°. Auch hier gelang die tjberfiihrung in  7-Nitro-l-naphlhol 
durch W.- u. COo-Abspaltung nicht. — f}-4-Oxybenzylidenprojpionsuure, C10H 1 0O3, 
durch 6 -std. E rhitzen von p-Nitrobenzaldehyd m it bei 120° getrocknetem Na-Propionat 
in  Ggw. von Acetanhydrid im Olbade auf 140—145° un ter RiickfluB. Aus W. glanzende 
Blśittchen, F . 192— 193°, gegen 186° beginnt Gasentw. — Ca-Salz, Ca(C1 0H 9 O3 ) 2 +  H 2 0 , 
aus W. nadelfórmige zu Rosetten yereinigto Krystalle, die bei 130? gelblich werden 
u. sich gegen 230° zers. Auch aus dieser Siiure konnte l,7-D ioxynaphtlialin n icht er- 
halten werden. (Gazz. chim. Ita l. 59. 851—58. Noy. 1929. Turin, tJniv.) F i e d l e r .

Pablo Chanussot, Fluoren- und Fluorenon-2-jodidcldorid. 2-Jodoso- und 2-Jodo- 
fluoren und -fluorenon. Vf. s te llt Jodidclilorid, Jodosoverb. u. Jodoverb. des Fluorens u. 
des Fluorenons dar. Da im 2-Jodfluoren das J  aufierordentlich fest gebunden ist, also 
der Pluorenylrest den groBten Teil der Valenzkraft des J  beansprucht, erw artet Vf., 
daB die Cl-Atome in dem Jodidclilorid weniger fest gebunden sind ais in  der ent- 
sprechenden Phenylvcrb. Eine quan tita tive Unters. hieriiber soli noch erfolgen.

V e r s u c h e .  Fluoren-2-jodidchlorid, C1 3H 0 JC12. Durch Einleiten eines trocknen 
Cl-Stromes in  eine Lsg. yon 2-Jodfluoren in  Chlf. bis zur Ausscheidung von Krystallen. 
Ausbeute fast theoret. Gelbe Nadeln. Zersetzen sich bei 70—75° unter Bldg. eines 
weiBen, bei 118— 120° schm. Kórpers, wl. in  Chlf., 1. in  Bzl., PAe. u. Eg., 11. in Pyridin. 
In  A. n icht ohne Zers. 1. —  Fluorenon-2-jodidchlorid, C13H 7 0JC12. D arst. analog. —
2-Jodosofluoren, C1 3H 9 JO . Durch Zufiigen von 10 ccm W. zu einer Lsg. von 2 g friscli 
dargestelltem Fluorenjodidchlorid in  10 ccm Pyridin. Amorphes, hellgelbes Pulver, 
das sich zwisclien 150 u. 160° zers. — Acetal des yorigen. Durch Einw. yon Eg. Farb- 
lose Schuppen. — 2-Jodosofluorenon, C13H T0 2 J . D arst. analog der Fluorenverb. 
Amorphes, hellgelbes Pulyer. F . unseharf bei 175°. Acetat. Mikrokrystallin. gelbes 
Pulver. — 2- Jodofluor en, C1 3H 9 0 2 J . Zu einer Lsg. yon 1 g 2-Jodosofluoren in  15 ccm 
Pyridin g ibt m an gerade so viel W., daB noch keine bleibende Trubung en tsteh t u. 
le itet un ter Kiiklung einen trockenen Cl-Strom hindurch. Es scheidet sich nach kurzer 
Zeit ein weiBes Prod. ab. Um krystallisieren aus Eg. Farblose, glanzende Nadeln, 
die bei 185— 180° hcftig esplodieren. — 2-Jodofluorenon, Ci3H 7 0 3 J . D arst. analog. 
Aus Eg. goldgelbe Nadeln, explodieren bei 170—173°. (Anales asoc. quim. Argentina 
17. 71—80. Jun i 1929. Buenos-Aires, Fak. f. exakte, physikal. u. Naturwiss., Organ.- 
chem. Lab.) . WlLLSTAEDT.

Toshio Maki, Uber die Bitdungskurven des 2-Aminoantliracliinons in  Gegenwart 
fon  Bichromat. Vf. h a t die Bldg. von 2-Aminoanthracliinon aus anthraehinon-2 -sulfon- 
saurem Na u. wss. N H 4OH bei 200° in  Ggw. von N a 2Cr2 0 7 ais Oxydationsm ittel (vgl.
D. R. P . 256 515) cingehend untersucht. Da die Rk.-Prodd. gewohnlicli nur aus 2-Amino- 
anthracliinon u. (Cr20 3, x H 2 0 ) bestehen, is t dio Isolierung des ersteren einfach. Man 
erwarm t das getroclmete Prod. m it 10 Teilen konz. H 2 SO,i auf dem W .-Bad ca. 30 Slin., 
filtriert durch Asbest, wascht m it 5 Teilen konz. H 2 S 0 4 nach, gieBt die Lsg. in  Eis- 
wasser, wascht den Nd. m it w. verd. Soda, sd. s ta rk  verd. HCl u. trocknet bei 120°. — 
W ird bei der D arst. iiber 20 Stdn. erh itzt, so bildct sich ein schwarzbrauner Farbstoff, 
u. die Ausboute an  2-Aminoantlirachinon nim m t ab. —  Vom N a2Cr20 7 se tz t m an am 
besten 0,5 Mol. zu (ber. 0,33 Mol.). — Die wichtigste Rolle spielt die Konz. des NH.,OB. 
Vergleicliende Verss. ergaben, daB ca. 16%  die yorteilhafteste Konz. is t  (Kurven im 
Original). Folgcnder Ansatz h a t sich bewiihrt: 31 g anthraehinon-2 -sulfonsaures Na, 
15 g (NaaCr20 7 +  2 H 20), 10 g NH,C1, 200 ccm 25%ig. NH.,OH, 100 ccm W. Im  Auto- 
klaven ca. 15 Stdn. auf 200° erhitzen. Ausbeute 63% . (Journ . Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 32. 344_B—47 B. Dez. 1929.) L in d e n b a u m .

Toshio Maki, Zur K enntnis der Anthracliinonazoverbindungen. I. Einige Anthra- 
chinonazo-fi-naphthole. Yf. h a t 3 Farbstoffe dieser A rt dargestellt u. ihre chem. u.
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spektr. Eigg. untersucht. — Anthrackinon-2-azo-(i-»aphthol (I). 2-Aminoantlirachinon 
in konz. H 2 S 0 4 bei 0—-5° diazotiert, 20 Stdn. k. aufbewalirt, in Eiswasser gegossen. 
ausgefallene Diazoverb. abfiltriert, in Eiswasser suspendiert u. in  alkal., auf 5° gekuhlte 
/J-Naphtliollsg. gegossen, wobei die El. immer alkal. bleiben soli. Nach 24-std. Iluliren 
u. 1-std. Erhitzen auf 80° abfiltrierten Farbstoff m it salzsaurem W. gekocht usw. 
Scharlachrote Nadeln aus Acetylentetraclilorid, F . 267,8° (korr.), wl. in  A., Aceton, 
zl. in  Xylol, unl. in  Sauren u. Alkalien. H 2 S 0 4 -Lsg. tiefblau, allmaklich, sclmell beim 
Erhitzen violett infolge Sulfonierung. Liefert in  der Kalischmelze etwas Indanthren.
— Anllirachinon-l-azo-P-naphtTiol (ET). Ebenso aus 1-Aminoanthrachinon. Da die 
Diazoverb. 11. ist, wird unter Eiskuhlung m it 25%ig. NaOH neutralisiert u. in  die 
Naphthollsg. gegossen. W eiter wie oben. Dunkelrote Nadeln aus Acetylentetraclilorid, 
F. 305,8° (korr.), sonst I  almlich. H 2 SO.,-Lsg. tief veilchenviolett, spatcr earnioisinrot 
infolge Sulfonierung. — Anlhrmhinon-l,5-disazo-f)-naphthol (III). Aus 1,5-Diamino- 
anthrachinon wie vorst. Bronzebraune Nadeln aus Nitrobzl., F . 389° (korr., Zers.), 
wl. H 2 SO.i-Lsg. wie bei U. —  Die 3 Farbstoffe farben in  kolloidaler Suspension Acetat- 
seide. Die Sulfonsauren verlialten sich wie Saurefarbstoffe; die von III  farb t Baum- 
wolle d irekt rosa. — Die spektr. Unters. wurde in Acetylentetraclilorid u. konz. H 2 S 0 4 

vorgenommen. In  ersterem Losungsm. verlialt sich I  etwas liypso- u. hyperchromer 
ais II, dagegen H I bedeutend batho- u. hyperchromer ais I  u. II. In  H 2 S 0 4 zeigt I  die 
tiefste Farbę (blau). HI verlia.lt sich bedeutend hyperchromer ais I  u. H. Bei jeder 
Verb. verschwindet das anfangliclie Maximum allmalilich, u. es t r i t t  ein neues auf.
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 347 B—52 B. Dez. 1929. Tokio,
Univ.) L i n d e n b a u m .

S. K e im atsu  und I . H irano . Stiidien zur Synthese von Trioxymethylanthrachinon- 
derivalen. I I I .  Synthese des 3,7,8-Trioxy-2-methylanthracliinons. (II. vgl. C. 1929.
II . 995.) Aus 3,4-Dichlorphthalsaureanhydrid, o-Chlortoluol u. A1C13 kónnen, wenn die 
Kondensation in p oder o zum Cl crfolgt, 4 Tncklormethylbenzoylbenzoesauren ent-

stehen, in welchen die Cl-Atome entsprechend 
nebenst. Schema folgende Stellen einnehmen:
5,6,4'; 3,4,4'; 5,6,2'; 3,4,2'. Diesen Sauren ent-
sprechen 4 Trichlormetliylantlirachinone. Iso- 
liert u. konstitutionell erkannt wurden bisher die 

5,6,4'-Siiure u. das betreffende Anthrachinon (I. u. II. Mitt.). Durch Krystallisation 
des rohen Sauregemisches aus Bzl. lafit sich zwar das Hauptprod., die 5,6,4'-Saure, 
rein isolieren, aber aus dem R est konnte durch fraktionierte K rystallisation kein reines 
Prod. gewonnen werden. Daher wurde das ganze urspriingliche Sauregemisch durch 
konz. H 2 SO., in  das Anthrachinongemisch iibergefuhrt. Dieses lieferte durch Behandeln 
m it Eg. 75%  wl. Teil (A) u. 25%  11. Teil (B). A wurde aus Toluol um krystallisiert u. 
erhalten: 70%  wl. Teil (C), F . 264—265°, u. 30% 11. Teil (D), F . 246— 247°. B wurde 
aus A. um krystallisiert u. erhalten: 70% wl. Teil (E), F . 193—194°, u. 30%  11. Teil (F), 
F . 158— 159°. Alle Verbb. bilden gelbe Nadeln; E  u. F  werden an der L uft leicht gelb- 
braun. C is t das bereits aufgeldarte 3,5,6-Triehlor-2-methylantlirachinon. E  u. F  
konnten wegen zu geringer Ausbeuten noch nicht untersucht werden. D  wurde wie 
friiher (II. M itt.) in  das entsprechende Trim ethosyanthrachinon iibergefuhrt. Dieses 
war ident. m it dem Flaiopurpiirintriniethylather oder 1,2,6 (=  3,7,S)-TrimelJioxy- 
anthrachinon (vgl. G r a e b e  u . T h o d e , L ie b ig s  Ann. 319. 214; B i s t r z y c k i  u . 
d e  S c h e p p e r ,  Ber. Dtseli. chem. Ges. 31 [1898]. 2799). D a m itis tD  ais 3,7,8-Trichlor-
2-niethylanthrachinon erkannt. Die Cl-Atome wurden wie friiher gegen OH aus- 
getauscht.

V e r s u c h e .  2-[Dibromme(Jiyl]-3,7,8-lrichloranthrachinon, C1 5H 6 0 2Cl3 Br2, F. 215 
bis 216°. — 3,7,8-Trichloranthraehinon-2-aldeliyd, C1 5H 6 0 3C13, F. 226—227°. — 3,7,8-Tri- 
chlorantliracliinon-2-carbonsaure, ClsHs0 4Cl3, F . 262—263°. — 3,7,8-Trimethoxyanllira- 
chinon-2-carbmisdure, ClaH I4 0 7, F . 257°. — 3,7,8-Trimetlioxyanl]iracliin<m (Flavo- 
jńirpurintrwiethylather), C1 7H 1 40 5, gelbe Nadeln aus A., F . 225—226°. —  3,7,8-Tri- 
m-ellioxy-2-methylanthrachinon, C18H 1 80 5. Durch Erhitzen des Trichlormethylanthra- 
chinons (D) m it CH3 ONa. F. 211—212°. — 3,7,8-Trioxy-2-methylant7irachinon, 
C15H 1 0O5. Durch Erhitzen des vorigen m it HBr-Eg. Citronengelbe bzw. gelbbraune 
Nadeln aus A. bzw. Toluol, F . 319—320°. Lsgg. in  Alkali u. konz. H 2 S 0 4  rotbraun. — 
Triaceiylderii'., C2 IH 1 60 8, citronengelbe Nadeln, F. 204— 205°. — Die 3 letzten Yerbb. 
sind ident. m it den von BISTRZYCKI u. R r a u e r  (C. 1923. I II . 1468) auf anderem Wege 
dargestellten Yerbb. (Journ. pliarmac. Soc. Japan  49. 158— 63. Nov. 1929.) Lb.
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Gr. S anna, Uber Halogenketone des Indols. I I . M itt. (I. vgl. C. 1929. I I . 41.) Die 
Unterss. iiber die halogenierten Indolketone werden fortgesetzt. Die Darst. geseliieht 
nach der iiblichen Methode durch Einw. der Chlor-, Brom- u. Jodacetylchloride auf 
die Indolylmagnesiunwcrbb. Bei den Jo d d eriw . ist die Ausbeute gering, die Gewinnung 
erfolgt besser durch D arst. der Chlor- oder B rom deriw ., die sich dann m it K J  in  wss.- 
alkoh. Lsg. g la tt umsetzen lassen. Bei den EF. der halogenierten Indolketone werden 
dieselben GesetzmaBigkeiten gefunden wie bei den entsprechenden Phenacylderiw . 
Die ziemlich hohen F F . werden niedriger m it steigendem Atomgewicht des gebundenen 
Halogens. N ur beim Indacylchlorid wird eine Anomalie beobachtet, der F . is t niedriger 
ais bei der entsprechenden Bromverb. Diese Anomalie is t jedoch bei den leicht zu 
gewinnenden Pyridiniumsalzen n icht mehr vorlianden, deshalb m eint Vf., daB Indacyl
chlorid vielleicht auch in  einer tautom eren Form auftreten  kann (vgl. I  u. II  oder DI),

C -C 0-C H 2 C1 C-C(OH)—CHC1 C---- CH— CHC1
I  C6H4< > C H  I I  C8 H4< > C H  oder I I I  C0 H 4< > C H  S r " '

NH NH NH u
C—CO—CH.OH C--------C(OH)-CH 2

IV  C6H4< > C H  '  V C6 H4< > C H  ' - r r -
NH NH u
C—CH(OII)— COOH ,  OH

V II  C6 H4< > C H  C— C f-CH .O H
NH V I C„H4O C H \ 0 H

NH
ais Pyridiniumsalz aber in  der n. Form I  vorhanden ist. 2-Hethyl-3-jodacetylindol 
(a-Methylindacyljodid), Cn H 1 0 ONJ, aus Jodacetylchlorid u. Methylindolylmagnesium- 
salz in  wasserfreiem A. un ter guter Kiihlung. Aus Methanol nadelformige Krystalle, 
aus A. ąuadrat. Tafeln, F . 185° Zers. Zu demselben Prod. gelangt m an in  viel besserer 
Ausbeute, wenn m an Chlor- oder Bromaeetylmethylindol in  alkoh. Lsg. m it K J  um- 
setzt. —  Ag-Verb., Ag-Cu IInONJ, veriinderlich am  Lieht. — Die Einw. von KOH 
auf a-M ethylindacyljodid verlauft je  nach der Konz. verschieden; arbeitet m an m it 
2,5°/0ig. KOH nach Mi n GOIA (C. 1929-1. 2646), so erhalt m an den von ihm  beschriebenen 
Ketonalkohol vom F. 196°. In  konzentrierterer KOH dagegen en tsteh t ein Gemisch 
verschiedener Prodd., uber die Vf. spater berichten will. —  Phenylhydrazon des 2-Methyl-
3-bromaceiylindols, C17H lcN3 Br, aus Bzl. gelbliches Pulver aus mkr. nadelformigen 
K rystallen, F . 209—211°. —  Phenylhydrazon des 2-Mełhijl-3-jodacelylindols, C]7H lcŃ 3 J, 
aus verd. Essigsaure prism at. Krystalle, F . 179°. Nebenbei en tsteh t ein chlorfreies 
Prod., weinrote Prismen, F . ca. 200°, dessen Konst. noch n ich t bestim m t wurde. — 
N-(a.-Methylindacyl-3)-pyridiniunibromid, Cł 8H 1 5 ON2Br, durch kurzes E rhitzen  (nicht 
Kochen) von a-Methylindacylbromid m it reinem Pyrid in , aus A. winzige Prismen, 
F . 291°. —  N-(a.-Methylindacyl-3)-pyridiniumjodid, CI0H 1 5ON2 J , lange, nadelformige 
Krystalle, F . 255°. Es sind Verss. im  Gange, den M ethylindacylrest vom Stickstoff 
an  den benachbarten Kohlenstoff umzulagern, um die Konst. der des Nicotins an- 
zunahern. —  3-Cliloracetylindol, wurde nach Ma jim a  (C. 1923. I . 323) dargestellt, 
aus A. hellgelbe Krystalle, F . 214°, wie Ma jim a  angibt. —  Ag- Verb.,. A g■ C1UH ?0NC1, 
b raun t sich am  Licht. — Phenylhydrazon des 3-Cldoracetylindols, C1HH 14N 3 C1, F . 130° 
Zers. Nebenbei en tsteh t ein Prod., aus Bzl. oder Chlf. F . ca. 220°. — 3-Oxyacetylindol 
(Indoylcarbinol), aus 3-Chloracetylindol m it verd. KOH, wobei 2 Verbb. entstehen, 
eine rotbraune Substanz, F . 90° Zers. u. rótliche Krystalle, F . 160°, die die Konst. 
eines Ketonalkohols liaben m it einem Mol. Konst.-W . Das Indoylcarbinol (IV) kann 
auch in  der Form  V auftreten, die sich durch Anlagerung eines Mol. W. in  VI \im- 
wandelt, so daB der K etoncharakter yerloren geht u. ein Glykol entsteht. Bei der 
Oxydation der Verb. bildet sich Indolcarbonsdure, Indoylam-eisensdure, u. eine Oxy- 
sanre, wahrscheinlieh Indolylglylcolsaure (VII). —  Indacylpyridiniumchlorid, C,5H ,3- 
0N 2C1, aus A. sehr groBe prism at. Krystalle, F . 268°. — 3-Bromacetylindol, aus Brom- 
acetylehlorid u. Indolyhnagnesiumsalz. Aus Methanol derbe Krystalle, F . 230° Zers. — 
Ag-Verb. — Indacylpyridiniumbromid, C1 5H 1 3ON„Br, aus A. K rystalle, F . 256°. —
3-Jodacetylindol, C10H 8 ONJ, aus Jodacetylchlorid u. Indolylmagnesiumyerb., m it 
besserer Ausbeute aus den entsprechenden Chlor- u. Bronwerbb. durch Umsctzung 
m it K J. Aus A. kurze, derbe Prismen, F . 211°, farben sich an  der L uft schnell erst 
gelb, dann grau u. braun. —  Ag-Verb. — Indacylpyridinmmjodid, C1 5H 1 3ON0 J , winzige 
Nadeln, F. 235°. (Gazz. chim. Ita ! . 59. 838—50. N ot. 1929. Cagliari, Univ.)"F ie d l e r .
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John Masson Gulland. Robert Robinson, James Thornley und Sidney Thornley,
6:7-Dimethoxyisalin, 5:6-Met7iylendioxyisatin und der Kemabbau des 3:4-Methylen- 
dioxycliinolins. Die liier bcschriebenen Verbb. sind im Laufe Tersehiedener syntliet. 
Vorversuchsreihen erhaltcn worden. ■—• Bei erfolglosen Verss. zur D arst. von 4,7-Di- 
m ethoxyisatin aus 2,5-Dimethoxyanilin wurde festgestellt, daB Acet-4-brom-2,5-di- 
metftozyanilid bei der Nitrierung unter Vcrdrangung des Br in Acet-4-nitro-2,5-dimeth- 
oxyanilid iibergeht. — Red. von 6-Nilro-3,4-methylendioxymandelsdure (I) m it FeSO* 
u. NH 3 u . Oxydation der erhaltenen Lsg. m it L uft liefert 5,6-Methylendiozyisa-tin (II), 
das durch H N 0 3 leicht in  6 -N itro -3 ,4-metliylcndioxyphenyloxamidsaure (HI) ge- 
spalten wird; die Bldg. von III  haben J o n e s  u . R o b in s o n  (Journ. chem. Soc., 
London 111 [1917], 908) am entsprechenden Indigo festgestellt. —  B a in , P e r k in  
u. R o b in s o n  (Journ. chcm. Soc., London 105 [1914]. 2403) haben 2-Nitroveratrum- 
aldehyd u. Hippursaurc zum Azlacton IV (F. 145°) kondensiert u. dieses zur Nitro- 
benzamidodimethoxyzimtsaure (F. 228°) aufgespalten. Bei Wiederholung der Verss. 
wurde fiir IV F. 170°, fiir die Zimtsaure F. 224—225° gefunden; wahrscheinlich ist 
der damals verwendete Aldehyd nicht rein gewesen. Hydrolyse von IV m it wss.- 
alkoh. NaOH liefert 6,7-I)imetlioxyisatin (V) u. 2-Amino-3,4-dimethoxybenzoesaure 
(2-Aminoveratrumsaure). V en tsteh t auch nebcn einem Azokórper ( ?) bei der Red. 
von 2-Nitro-3,4-methylendioxymandelsaure m it Na-Amalgam. V 'wurde zum Diosindol 
u. Oxindol reduziert; das Oxindol wurde auch durch Abspaltung von W. aus 2-Amino-
3,4-metliylendioxjrphenylessigsaure gewonnen. — Das Isatin  I I  wurde ursprunglicli 
fiir die Synthese des 3,4-Meihylemlioxycliindolins (AT!) benótigt, das sich aber leichter 
aus 6 -Aminopiperonal u. Indoxyl darstellen lieB. Die Absicht, dieses Chindolin zu dem 
bisher unbeltannten ó-Carbolin abzubauen, lieB sich n icht durchfuhren; Oxydation 
m it C r0 3 lieferte eine geringe Menge VII (?);  langc Einw. von 47%ig- H N 0 3 lieferte 
ein in  besserer Ausbeute aus 3,4-Dioxychindolin erhaltenes Gemisch vonMono- u. Di- 
carbonsiiure, das m it Eg. in  7-Nitro-<5-carbolin-3-carbonsaure (VIII) iibergefiihrt wurde. 
Zur H erst. von (5-Carbolin war die Menge zu gering. — Bezeichnung von Carbolinderim.: 
die bisher ais 2-, 3-, 4- u. 5-Carbolin (4-C arbolin=N orharm an) werden a-, fi-, y- u. ó-Car- 
bolin genannt; Bezifferung s. Formel IX am Beispiel des /J-Carbolins. Die 13ezifferung 
wird dadurch unabhangig vom jSTamen.

O O
NO.,

oh-C0 :o  o
NH-CO-CO.JI

CHsO
i

CH3 0 (O ,  NO, C0 - 0 - C - C aH5

• c r n ~ c ------- n

'(NOa) L

H 2 C\ / k / l\ / ------- 1 - 0 1 1 : CH ‘ C° 2H
O V II  N

V e r s u c h e .  2,5-Dimethoxyanilin. Man setzt 100 g Nitrohydrochinondimethyl- 
ather langsam unter starkem  Ruhren zu einem auf 100° erhitzten Gemisch von 400 ccm 
W., 10 ccm Eg. u. 200 g Eisenfeile, erhitzt 1 Stde. weiter, m acht alkal. u. dest. m it 
iiberhitztem Dampf. L. in  W., man extrahiert dcshalb das Destillat m it Bzl. Ausbeute 
S2°/0. —  Bis-\2,5-diniethoxyanilino]-acet-2,5-dimetlioxyanilid (?),  C2 0H 3 1 O-N3 =
[(CH3 O)2 -C0 H 3 -NH],CH-CO-ŃH-CcH 3 (OCH3 ) 2 (? ; es kann auch ein Diphenylmethan- 
deriv. rorliegeri) wurde aus 2 ,5 -Dimethoxyanilin, Chloralhydrat, H 2 SO., u. Hydroxyl- 
amin an Stelle des erw arteten Isatins (vgl. Sa n d m e y e r , Helv. chim. A cta 2 [1919].
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234) erhalten. Nadeln aus A., F . 210°. LI. in  Pyridin, h. Nitrobzl., Sulfat, Nadeln. —
2.5-Dimethoxyanilinoacetonitril, C10H 1 2 O2N 2  =  (CH3 0 ) 2C6H 3 -N H 'Ć H 2N. Das Rk.- 
Prod. aus 2,5-Dimethoxyanilin, Formaldehyd u. N aH S 0 3 -Lsg. wird m it KON umgesetzt. 
B lattehen aus Methanol. F . 113,5°. Unl. in  Mineralsauren, 11. in Aceton, h. A., 
k. Bzl. Daneben entstelit 4,4'-Dicyanmethylamino-2,5,2',5'-tetrametlioxydiphenyl- 
methan, C2 1 H 2 4 0 4N4, Tafeln aus Pyridin, F . 236°. Unl. in  W., Bzl., k. verd. HC1, wl. 
in  h. A., 11. in  h. Nitrobzl., Pyridin. — 2,5-Dimethoxyaniliiioacelamid, C1 0H 1 40 3N2. 
Aus 2,5-Dimethosyanilinoacetonitril u. konz. H 2 S 0 4 un ter Kiililung m it W. B lattehen 
ans Bzl., Prism en aus Methanol, F . 164°. LI. in  A., wl. in  h. Bzl., h. W., 1. in  Sauren. —-
2.5-Dimetlioxyp7ienyloo:amidsdurc, C1 0H n O5N. Aus 2,5-Dimethoxyanilin u. wasser- 
freier Oxalsaure bei 130°. Schwachgelbe Prism en; verw ittert an der L uft zu einem rot- 
lichen Pulver. E ntha lt, 4 Tage an  der L uft getrocknet, y 4 H 20 , F. 138° (wasserfrei). 
Unl. in PAe., 11. in  h. Bzl. Ebenso wie beim Dimethoxyanilinoacetamid erfolgte m it 
H 2 S 0 4, PC13, PC13, P0C13 oder bei Beliandlung des Chlorids n u t A1C13 oder FeCl3 kein 
RingschluB. Dasselbe war bei der Kondensation von 2,5-Dimethoxyacetamlid u. dessen 
Monobromderiv. m it Oxalylchlorid -f- A1C13 der Fali. —  4-Brom-2,5-dimethoxyacel- 
anilid; C1 0H 1 2O3NBr. Man koeht 2,5-Dimethoxyanilin m it Aeetanhydrid +  Eg. u. 
versetzt nach Kiihlen m it Brom in Eg. Tafelchen aus Methanol, F . 123°. LI. in  A., 
zll. in  h. W. — 4-Nitro-2,5-divietJioxyacelanilid. Aus 2,5-Dimethoxyacetanilid oder
4-Brom-2,5-dimethoxyacetanilid u. H N 0 3 (D. 1,42) in  Eg. Schwach gelbe Nadeln 
aus Methanol, F . 164°. — 4-Brom-2,5-dimethoxyanilin, C8H 1 0 O2NBr. Aus 4-Brom-
2.5-dimethoxyacetanilid u. konz. HC1. E tw as graue Prism en aus Methanol, F. 107°. 
LI. in  A., zll. in  h. W. — 6-Nilro-3,4-methylendioxymandelsaure (I) ( R o b in s o n  u. 
ROBINSON, Journ. chem. Soc., London 105 [1905]. 1466). Zur D arst. eignet sich 
auch rohes 6 -Nitropiperonal, doch muB das Endprod. zur weiteren Verarbeitung durcli 
Lsg. in  N a 2C0 3 u. Umkrystallisieren gereinigt werden. —  5,6-MethyIendioxyisalin, 
C9H 6 0.,N (II). I  wird m it F eS 0 4 +  N H 3 reduziert u. das Prod. in alkal. Lsg. m it L uft 
oxydiert. Rote Nadeln aus W., F . 284° (Zers.). Zll. in  W. u. A., 11. in  Eg. Die rote 
wss. Lsg. w ird m it NaOH erst purpurn, dann rasch hellgelb/m it HC1 wieder ro t. Lsg. in 
I I 2 S 0 4 blau, m it W. ro t. —  6-NUro-3,4-met]iylendioxyp]ienyIoxamid-saure, C9H 6 0 7N 2  (HI). 
Aus I I  u. h. verd. H N 03. Gelbe Prism en aus A. V erw ittert im  Vakuum. F . 183° 
(bei 102° getrocknet). LI. in  Eg., A., zll. in  Xylol u. W., wl. in  Bzl., unl. in  Lg. Beim 
Kochen m it Sodalsg. en tsteh t 5-Nitro-4-aminobrenzcatecliinmethylenat7ier, rote Blattehen 
aus A., F . 195°.

5-Kelo-2-plienyl-4-[2'-nilro-3,4"-di7nethoxybenzal\-4,5-dihydrooxazol, C1 8H 1 40,jN2 

(IV). Aus 2-Nitroveratrum aldehyd, H ippursaure, CH3 -C 02N a u. A eetanhydrid auf 
dem Dampfbad. Gelbe Nadeln aus A., F. 170°. — 2-Nilro-a-benzamido-3,4-dimet7ioxy- 
zimtsaure, C18H ]0 O-N2. Aus IV u. sd. 10%ig. NaOH (10—15 Min.) oder verd. alkoh. 
HC1 (30 Min.). Nadeln aus 70%ig. A., F . 224— 225° (Zers.). LI. in  Sodalsg., A., Eg., 
schwerer in  Bzl., A., Chlf., unl. in  k. W., bestandig gegen sd. konz. HC1, g ib t m it Acet- 
anhydrid  sofort IV zuruck. —  6,7-Dimethoxyisatin, C1 0H 0 O4N  (V). Neben Benzoesaure 
u. 2-Aminoveratrumsaure bei 5 V2 -std. Kochen von IV m it wss.-alkcjh. NaOH. Orange 
Nadeln aus A., F. 212—213°. LI. in Aceton, Chlf., schwerer in  Bzl., A. Unl. in  Soda
lsg., 1. in  NaOH ro t, nach einigen Min. gelb; Ansauern g ib t wieder das Isatin . M it konz. 
H 2 S 0 4 orange, auf Zusatz von Thiophen griin oder griinlichblau. Semicarbazon, 
Cn H 1 20 4N4. Gelbe Nadeln aus A., F . 254° (Zers.). L. in  NaOH orange. -— 2-Amino- 
veratrumsaure, C9H u 0 4N. Bei der Hydrolyse von IV. Nadeln aus Bzl., F . 184°. Wl. 
in  Bzl. Mit alkoh. FeCl3 rdtlichbraune Farbung. Acetylverb., F. 191°. —  6,7-Dimethoxy- 
dioxindol, C10H 1J0 4N. Aus IV u. Hydrosulfit. B lattehen aus W., F . 200° (Zers.) nach 
Erweichen bei 170°. — 6,7-Dimethoxyoxindol. Ci0 H n O3 N. Aus IV durch Red. mit 
Na-Amalgam, A. u. N aH C 0 3 -Lsg. Nadeln aus W., F . 192—193°. Zll. in  A. — 2-Amino-
з,4-dimethoxyphenykssigsaure, C10H 1 30 4N. Aus 2-Nitro-3,4-dimethoxyphenylessigsaure
и. F eS 0 4 in  ammoniakal. Lsg. Nadeln aus W., F . 154° (Zers.). LI. in  N aH C 03. Geht 
bei 160° in  6,7-Dimethoxyoxindol iiber, das auch bei der Red. der N itroyerb. m it Sn 
u. HC1 en tsteht. — 2-Nitro-3,4-dimelhox>jmandelsaiire, C10H n O7N. Aus 2 -Nitro- 
veratrum aldehyd, KCN u. Eg., anfangs un ter E iskuhlung; das Rk.-Prod. w ird m it 
HC1 erhitzt. K rystalle aus W., F . 127°. Zll. in  Eg., A., h. W. Red. m it Na-Amalgam 
in  W. liefert 6,7-Dimethoxyisałin (V) u. eine Verb. (C10H^OSN )X, vielleicht Azokórper 
C20H 1 8O10N 2 =  HO 2C-CO-C0H 2(O-CH 3 )2 -N : N-C 6 H 2 (0CH 3 )2 -C 0-C 02H  ( ?), schwach 
gelbe Tafeln aus W., F. 178° (Zers.), 11. in  Alkalien, zll. in  h. W ., A.

6-Aminopiperonal. A us 6-N itropiperonal iiber 6-N itropiperonylen-p-to lu id in  u.
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6 -Aminopiperonyliden-p-toluidin. — 3,4-Methylendioxychindolin, Cł0H 1 0O2N 2 (VI). 
Man kooht 6 -Aminopiperonal in  95%ig. A. m it techn. Indosylschmelze (15%  Indoxyl- 
geh.). Hcllgelbo Prismen aus Pyridin, F . 280°. LI. in  li. Pyridin, N itrobzl., zll. in  li. 
Toluol, A., wl. in h. Bzl., PAe. Fluoresciert in  A. violett, in H 2 S 0 4 (gelbe Lsg.) blau. 
Verdiinnung der H 2 S 0 4-Lsg. m it W. g ibt einen gelben, in  Alkali 1. Nd. (Sulfonierung). — 
Saure CiaH 10OsN 2 (wahrscheinlich VII). Aus VI u. Cr0 3  in  Eg. in  sehr geringer Menge. 
Mkr. Nadeln aus Nitrobzl., F. 312° (Zers.). Unl. in  W., A., Toluol, zll. in  h. N itrobzl., 
sil. in  Pyridin. — 10-Nitro-3,4-me0iylendioxycliindolin, C^HoO.jNj (vgl. VI). Aus VI
u. H N 0 3 (D. 1,42). Mo-, rote Nadeln aus Nitrobzl. W ird bei 250° gelb, bei 325° dunkel- 
braun, zers. sich bei 360°, oline zu schm. Unl. in  A., Xylol, wl. in  h. Eg., 11. in Pyridin. 
L. in H 2 S 0 4 rot, W. fallt das gelbe Sulfat. Unl. in  wss., zll. in  alkoh. NaOH (rot). 
C r0 3 in Eg. w irkt ein, es laBt sich aber nichts isolieren. — 3,4-Dioxychindolin, ClsH 1 0 O2N2. 
Aus VI m it KOH u. Methanol bei 180—190°. Die freie Base is t  łeicht oxydierbar u. 
wurde nun ais braune gelatinose M. erhalten. C15H 1 0 O2N 2 +  HC1 +  2 1 / 2 H 2 0 . Gelbe 
Prismen. Schm. n icht bis 308°. LI. in  W., unl. in vcrd. HC1, zll. in  A. m it griiner Fluores- 
cenz. Sulfat, zers. sich bei 268°. — 7-Ńilro-S-carbolin-3-carbonsdure, C1 2H 70 4N3. Aus
3,4-Dioxychindolin u. 29%ig. H N 03; m an erhalt sie zunachst gemischt m it einem 
gelatinósen Prod. {7-Nilro-d-carbolin-3,4-dicarboiisdure ?) u. kocht deshalb das Rk.- 
Prod. m it Eg. Schwach gelbe mkr. Nadeln aus Nitrobzl., F . 338—339° (Zers.). Wl. 
in li. W., swl. in  A., zll. in  h. Nitrobzl. L. in  Alkalien rótlich, in  N H 3 goldgelb, zll. in 
h. Eg., 11. in  li. verd. HC1 (gelb). Red. m it F eS 0 4 +  sehr verd. NH 3 g ib t 7-Azoxy- 
ó-carbolin-3-carbonsaure, C2 4H 1 40 5Nc, hellbraune, mkr. Nadeln aus Pyridin, schm. 
nicht bis 360°, unl. in  Bzl., wl. in  A., Eg., W., zll. in Pyridin u. h. Phenol, 1. in  N a2C03, 
NH3. verd. HG1, h. verd. H 2 S 04. (Journ. chem. chem. Soc., London 1929. 2924— 41. 
Dez. London, St. Andrews, Osford u. Manchester, U n iw .) O s t e r t a g .

Gr. B. Crippa und P. Galimberti, t)ber das Verliallen der o-Aminoazoverbindungen 
bei der Einwirlcung von Phthalsaureanhydrid. Bei der Fortsetzung der Unterss. iiber 
die Einw. von Phthalsaureanhydrid auf Aminoazoverbb. (vgl. C. 1929. I. 8 8 6 ) wird 
festgestellt, daB ein Unterschied im Verh. der o-Aminoazoderiw. der Naphthalin- 
reihe u. der der Benzolreihe besteht. Letztere spalten im Gegensatz zu ersteren bei 
der Kondensation m it Phthalsaureanhydrid die Arylazogruppe nicht ab. So wurde 
erhalten: l-Benzolazo-2-phthalimidobenzol, C2 0H 1 3 O2N3, aus o-Aminoazobenzol beim 
Erhitzen m it Phthalsaureanhydrid auf 170°; aus Essigsaure orangerote Nadeln,
F. 140°. —  l-Benzolazo-2,4-diphthalimidobenzol, C28H i0 O4N4, aus Clirysoidin u. P h thal
saureanhydrid; aus Essigsaure ldrschrote Prismen, F. 200°. Beide Verbb. gehen bei 
der Einw. von w. KOH in  die entspreehenden Phthalam idsauren iiber: Phihalsaure- 
numo-[2-benzolazoanilid], aus wss. A. orangerote kryst. M., beim Erhitzen findet 
unter W .-Abspaltung wieder RingschluB s ta tt. — ]-Benzolazo-2,4-bis-[2'-carboxy- 
benzoylamino^-benzol, hellrote Mikrokrystalle, Ba-Salz, Ba-C^HjjOoN,, winzige, blut- 
rote K ryś talie. — Die o-Phthalim idoazoderiw. erleiden, wenn sie der Red. unter- 
worfen werden, eine D ehydratation u. wandeln sich in  die entspreehenden BenzoyUn- 
benzimidazole um. Das beim RingschluB frei werdende W. kann jedoch durch ver- 
seifende Wrkg. wieder aufgenommen werden u. Benzimidazolylbenzoesaure bilden, 
so daB ein Gemisch der beiden Verbb. erhalten wird. Das Gemisch wird getrennt

durch Behandeln m it k. Alkali, in 
dem sich das Benzoylenbenzimidazol 
n icht lóst. — Aus l-Benzolazo-2,4-di-
phthalimidobenzol en tsteh t bei der Red. 
6 - Phthalimido - 1,2- benzoyknbenzimid- 

azol, C22H u 0 3N 3 (I), aus Essigsaure strohgelbe K rystalle, F . 295°. — Beim.l,3-Diamino-
4,6-dibenzolazobenzol findet m it Phthalsaureanhydrid keine Kondensation zum Bis- 
azodipkthalimidderiv. s ta tt ,  sondern unter Stickstoffentw. u. Bldg. von Phenol en t
steht vi-Diphthalimidobenzol. (Gazz. chim. I ta l. 59. 825—29. Nov. 1929. Pavia, 
Univ.) F i e d l e r .

W. N. Ipatjew, N. A. Orlow und N. D. Lichatschew, U ber das Cracken einiger or- 
ganischer Verbindungen unter hohem Wassersioffdruck. Ihre friiherenUnterss. (C. 1927. II. 
2394.2502.1929.1.1938.2418.2419) an aromat. KW-stoffen habenVff. auf einige liydro- 
aromat. Verbb. ausgedehnt, besonders in Anbetracht der Tatsaehe, daB in der N aphtha 
zweifellos N aphthene vom Typus perhydrierter arom at. KW-stoffe vorkommen. Zu
nachst wnrden Dicyclohexyl, Dicycloliexylmetlian, l,2-Dicycloliexylalhan u. 1,5-Dicyclo- 
hexylpentan (dargestellt aus den aromat. KW-stoffen durch Hydrieren m it N i20 3  unter



Druck) untersuckt, u. zwar un ter den friilieren Bedingungen: IPATiEWsche Bombę, 
Al2 0 3 -Fe2 0 3 (1: 1) ais K atalysator, anfanglicher H-Druck 70—75 a t, Erhitzungsdauer 
6  Stdn. bei maximal 440°. Die gebildeten Gase enthielten auBcr H  gesatt. KW-stoffe, 
herriihrend nickt nur von abgesprengten Seitenketten, sondern auok von zertriimmerten 
Ringen, wic der Vers. m it Dieyclohexyl zeigte. Die FI. war ste ts gelblicli, griin fluores- 
cieren^l. rock sta rk  nach Petroleum u. lieferte durch Dest. ein Gemisch von Cyclohexan
u. Monoalkylcyclohexanen der Formel CnH„n, dereń Trennung nieht durchgefiihrt 

OH CH3 OH " O CH 3 O
u
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wurde. Die Aufspaltung obiger KW-stoffe verlauft also analog der des Diphenyls u. 
Diphenylmethans (1. c.). B esta tig t wurde dieser Befund noch durch die Aufspaltung 
des 1,3-Diplienylpropans u. 1,4-Diphenylbutans, welche Monoallcylbenzole ergab. —  Die 
Aufspaltung des Dekalins fiihrte glciehfalls zu einem Naphthengemisch, wahrscheinlich 
von disubstituierten Cyclohexanen. —• 1.3,5-TripJienylbenzol blieb vóllig unverandert. 
Auch m it FeCl3 ais K atalysator t r a t  nur unbedeutende Verharzung ein. — Im  AnschluC 
an  fruhere Unterss. an  Phenolen u. K etonen haben Yff. eine cycl. tautom ere Keton- 
enolverb. gepriift, namlich das bekannte Pentamethyldioxytetrahydroxantlien (I bzw. II). 
Es lieferte viel Koks. Das fl. Prod. (Kp. 140—300°) bestand zu ca. 1/,l aus Pkenolen; 
der R est war wohl ein Gemisch von arom at. KW -stoffen u. Naphthenen, erstere vor- 
herrschend. — SehlieBlick wurde noch ein von A sphalt befreiter primarer Steinkohlenteer 
untersucht. Der rohe Teer wurde in  Xylol gel., filtriert, bis 160° abdest., 4-mal m it 
Leichtbzn. behandelt, wobei die Asphalte (27%) ungel. blieben, wieder bis 160° abdest. 
Das dicke, m it Paraffin durchsetzte 01, 40%  Phenole enthaltend, wurde im Rotations- 
autoklayen der gelinden Druckkydrierung imterworfen (Druck bis 95 a t, 430°, 3 Stdn.). 
Die Gase enthielten auBer H  7°/o C /f4. Aus der Fl. wurden durch Dest. bis 150° 28%  
Benzine u. 3,2%  ]V. erhalten. Die Benzine enthielten 3%  arom at. KW-stoffe. Die 
Bldg. von W. spricht dafiir, daB an  der Benzinbldg. auch die Phenole teilnehmen. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 156—60. 8/1. Leningrad, Akad. d. Wissensch.) Lb.

T. Takahashi, Uber die Kondensation von KoUidin m it Chloral und die Syntliese 
von N-Acetyl- mul N-Benzoylkopellidin. K ocht m an Kollidin m it Chloral in  Am ylacetat
12 Stdn., so en tsteh t 4,6-Dimethyl-2-[y-trichlor-fi-oxypropyl\-pyrid,in, O^H^OŃCl.., (I), 
Nadeln, F . 131—135°. Chloroaurat, (C1 0I i 1 3ONCl3 )AuCl„ gelbe Nadeln, F ."148— 151°.

CH3

CH3 ->iv T^ .C H 2 .CH(OH)- CC13 CH3 . I L ^ J .C H : CH-CCl,
N  ' “

Chloroplatinat, (C1 0 H 1 3ONCl3 )2PtCl0, hellgelbe Nadeln, Zers. bei 204°. —  W ird I  m it 
PC15  10 Min. auf 140° erh itzt, so geht es iiber in 4,6-Dimethyl-2-[y-tricMorpropenyl]- 
pyridin  (II). Chloroplatinat, (CjoHuNCl^oPtCl,.,, citronengelbe K rystalle, Zers. bei 
132— 133°. — II wird. durch l% ig . KMnO.,-Lsg. bei 0° zu 4,6-Dimethylpyridin-2-carbon- 
saure oxydiert. —  N-Acetylkopellidin, C1 0 H 1 9ON. Aus Kopellidin u. 1 Mol. CH3 • COC1 
oder (CHo-C0)2 0 . K p . 5 97—98°, arom at, riechend. Hydrochlorid, (C1 0HI9 ON)2, HC1. 
Chloroaurat, (Ci0 H 1 9 ON)2, HAuCl.!, gelbe Nadeln, F . 120— 122°. — N-Benzoylkopellidin, 
C15H 2 1 ON. Durch E intropfen von 1 Mol. CgHb-COC1 in Gemisch von Kopellidin u. 
50%ig. NaOH. K p . 5 159— 161°, D . 2 ° 4 1,0540, n D 2 0  =  1,5320, Md =  68,53 (ber. 68,44). 
(Journ. pharmac. Soc. Jap an  49. 168—70. Nov. 1929.) L in d e n b a u m .

E. R. Littmann und C. S. Marvel, Cyclische ąuaternare Ammoniummlza aus 
halogenierten alipliatischen tertidren Amin-en. Den gróBten bisher bekannten Ring m it 
einem N-Atom en thalt das siebengliedrige Hexam ethylenim in von M u l l e r  u . S a u e r -  
W a ld  (C. 1928. I. 1293). Die Leichtigkeit, m it der 4-Brom butyldiathylam in in  ein 
ąuaternares Ammoniumsalz ubergeht ( M a r v e l ,  Z a r tm a n  u . B l u t h a r d t ,  C. 1927-
II . 2285), legte Verss. nahe, andere bromierte te rt. Aminę auf die Bldg. gróBerer Ringe 
zu untersuchen. W ahrend v . B r a u n  u . S t e i n d o r f f  (Ber. D tsch. chem. Ges. 38 
[1905]. 173. 3089) bei den prim . Aminen Br[CH 2 ]n 'N H 2 nur bei n =  4, 5 u. 6 , nieht 
mehr bei n =  7, RingschluB (m it geringen Ausbeuten) feststellen konnten, erhielten 
Vff. aus den te rt. Aminen Br[CH 2 ]n-N(CH3 ) 2 m it n =  4, 5, 6  u. 7 76, 63, 56 u. 37%



D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1 3 0 9

des cycl. Salzes [CH2]n >  N(CH3 )2 B r; die R esultate sind den von R u z ic k a  u . Mit- 
arbeitern bei der D arst. der Ketone [CH2]n >  CO erlialtenen einigermaBen parallel.

V e r s u e h e .  4-Phenoxybutyldimethylamin, Cl2H 1 90N . Aus Dimethylamin u.
4-Phenoxybutylbromid in absol. A. K p . 5  122— 124°. D . 2 ° 2 0 0,951. n D 2 0  =  1,501 7.
2 C1 2H 19ON +  H ,PtC l6. Krystalle aus verd. A. F . 104°. — 5-~Phenoxy-n-vahriansaure- 
dthylesler, C13H 1 80 3. Aus Plienoxyyaleriansaure. Kp.„ 151°. D . 2 0 20 1,041. no 2 0  =
1,4982. G ibt m it Na u. A. 5-Phenoxy-n-aviylalkohol, F . 36°, K p . 5 152—155°, der m it 
PB r3 bei 0° bis Zimmertemp. 5-Phenoxyamyłbromid\iefeit. K p.s 154— 155°. D . 2 0 2 0  1,199. 
n D 2 0  =  1,52 40. Dieses gibt m it Dimethylamin 5-PJienoxyamyldimethykmin, K p., 132 
bis 134°; D . 2 ° 2 0  0,945; n D2° =  1,4997. 2 C13H21ON +  H 2PtCl„. K rystalle aus verd. A. 
F. 112°. — 6-Phenoxycapromdureathylesler, CltH 2 0O3. Man verestert die rohe 6 -Phen- 
osyeapronsaure aus 4-Phenoxybutylmalonester. K p . 3 157—159°. D . 2 ° 2 0  1,031. n D 2 0  =
1,4928. Red. m it Na +  A. liefert 6-Phenoxyhexylalkohol (F. 31°; K p . 3 152— 154°), 
der m it PBr3 in  6-PhenoxyTiexylbromid iibergeht. C12H 1 7OBr. K p . 3 155— 156°.
D . 2o 2 0  1,248. nD2 0  =  1,5361. Mit Dimethylamin 6-Phenoxyhexyldimethylamin, 
C1 4H 2 3 ON. K p., 132—134°. D.2%  0,942. n D2° =  1,4988. 2 C1,1H23ON +  H 2PtCl0.
F . 126° (aus verd. A.). — Aus 5-Phenoxyamylbromid wurde iiber 5-Phenoxyamyl- 
malonesier (K p . 4 _ 5 202—204°; nicht rein erhalten), 7-Phenoxylieptyhauredthylester, 
C1 5 H 2 2 0 3 (K p .3 161—163°; D . 2 0 2 0  1,0 1  5; nn2 0  =  1,4932), 7-Phenoxyheptylalkoliol,
Cł3 H 2 0 O2 (F. 34°; K p . 3 157—158°) u. 7-Phenoxyheptylbromid, C1 3H10OBr (Kp . 3  154 
bis 157°; D . 2 0 2 0  1,199; nD2 0  =  1,5240), 7-Phenoxyliept yldimethylamin, C1 5H 2 5ON, er
halten. K p.g 158—160°. D . 2 ° 2 0  0,939. n D 2 0  =  1,49 80. 2 C15H25ON +  H 2PtCl6. F . 162° 
(aus. verd. A.). —  Darst. der co-Bromalkyldimethylaminę aus den Phenoxyverbb. u. h. 
48%ig. HBr. 4-Brombutyldimethylamin geht zu leicht in  das cycl. ąuaternare Salz 
iiber u. wurde auch bei — 1 0 ° nicht rein erhalten. — 5-Bromamyldimelhylamin. 
C,HlsN Br +  HAuC14. F . 57° (aus verd. A.). — 6-Bromhexyldimethylamin. K p . 6  78 bis 
80°. C8 H 18N Br -)- HAuCl,,. F . 111° (aus verd. A.). — 7-Bromlieptyldimeihylamin. 
K p., 85—87°. D . 2 ° 2 0  1,029. n D2° =  1,4695. C9H20NBr +  HAuCl.,. F . 126° (aus verd. 
A.). —  N-Dimethylpyrrolidiniumbromid, CGH 14NBr. Aus rohem 4-Brombutyldimethyl- 
aminhydrobromid u. uberschiissigem NaOH. K rystalle aus A thylacetat +  absol. A. 
Schm. n icht bis 325°. Identifiziert durch Vergleich C6H 14NC1 +  AuC13, F . 282° (aus W.) 
m it synthet. P raparat. — N-Dimethylpiperidiniumbromid, C7H 1 6NBr. Aus 5-Brom- 
am yldimethylamin beim Eindampfen der alkoh. Lsg. K rystalle aus Essigester +  
absol. A. F . 324°. Daraus (C7H 16N)2PtCl6, Krystalle aus W. F. 243° (Zers.); ein syn
thet. P rap ara t ha tte  F. 241°, wahrend V. B r a u n  (Ber. D tsch. chem. Ges. 33 [1900]. 
2735) 209—210° angibt. — N-Dimethylliexamethyleniminiuvibromid, C8 H i8NBr. Aus
6 -Bromhexyldimethylamin beim Aufbewahren. Krystalle aus absol. A. F . 289°. Das 
Jodid h a t F . 255° (unkorr.), nach Mu ller  u . Sa u er w a l d  (1. c.) 265° (korr.). — 
N-Dimethylheptamethyleniminiumbromid, C9H 2 0NBr. Aus 7-Bromheptyldimethylamin 
beim Aufbewahren. K rystalle aus A. +  Essigester. F . 268°. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 287— 94. Jan . Urbana, Univ. of Illinois.) Ost er t a g .

G. Charrier und A. Neri, Uber Benzolazomorpliin. Vorl. Mitt. Es is t Vff. ge- 
lungen, durch einfaches Auflosen von 2-Benzolazomorpliin in  konz. Schwefelsaure
2-Benzolazoapomorphin zu erhalten. Dies bestatigt die Beobachtung WlELANDs 
(L iee ig s  Ann. 382  [1911]. 324), daB der Ubergang des Morphins in  Apomorphin sich 
m it gro Berer Leichtigkeit vollzieht, wenn im arom at. hydroxylhaltigen K ern des Morphins 
H-Atome durch schwerere Radikale ersetzt sind. Die Formel des Apomorpliins (I) 
ist durch die Unterss. P s c h o r r s  u. seiner M itarbeiter (vgl. C.1929. I. 1947 u. friihere; 
vgl. auch S p a th  u. I I ro m a tk a ,  C. 1929. I. 1948) sichergestellt. Die je tz t vielfach 
angenommene Formel fiir das Morphin (n ), zuerst vorgeschlagen von R o b in so n  u . 
M itarbeitern (Mem. u. Proc. Manchester Soc. 69 [1924/25]. 79) scheint im W iderspruch 
m it den Umwandlungen des Morphins in  saurer Lsg. zu stehen (vgl. auch S c h ó p f  u. 
B o rk o w sk y , C. 1927 . I I . 2546). Um die Leichtigkeit, m it der 2-Benzolazomorphin 
durch einfaches Behandeln m it konz. Schwefelsaure in  2-Benzolazoapomorphin iiber- 
geht, zu erklaren, wiirde nach Ansicht des Vfs. die fruher von PsCHORR (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 35 [1902]. 4377) angenommene Formel (IH), die den heteroeycl. Ring des 
Apomorpliins schon vorgebildet enthalt, geeigneter sein. — Die Kupplung des Apo- 
morphins m it Benzoldiazoniumchlorid bietet gróBere Schwierigkeiten ais die des Mor
phins. Es entstehen zwei Prodd., in  geringer Menge ein von dem aus Benzolazomorphin 
erhaltenen verschiedenes Prod., was erklarlich ist, da im Apomorphin noch eine freie 
P-Stellung zu einem der beiden Phenolhydroxyle yorhanden ist, die yielleicht yorzugs-
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weise fiir dio Kupplung in  Frage kommt, was im Morphin n icht der Fali ist. — 2-Bcnzol- 
azomorphin, C^H^O^jN,, durch Einw. von Benzoldiazoniumchlorid auf Morphin- 
hydrochlorid in  saurer Lsg.-, wobei die Temp. un ter 0° gehalten werden muB. Aus A. 
hellgelbe Nadeln, F . 175° Zers. Iden t. m it der von WlELAND u. KAPPELMEIER (1. c.) 
•beschriebenen Verb. —  W enn dic Lsg. dieser Verb. in  konz. Schwefelsaure eine Woche 
sich selbst iiberlassen bleibt, so wird die erst gelbbraune Lsg. dunkelrot. Auf Eis fallt 
ein dunkelgelbbrauner Nd. aus. Aus absol. A. kryst-allin. Pulver, das n icht un ter 310° 
schmilzt, aber schon iiber 200° sich unter Briiunung zers. Es is t 2-Benzolazoapomorphin, 
C ^ H ^ O .,^ ; die Umwandlung laBt sich beschleunigen durch E rhitzen des 2-Benzol- 
azomorphins in  konz. Schwefelsaure auf dem Wasserbade, sio is t dann in  wenigen 
Stdn. beendet. (Gazz. chim. Ita l. 59. 804—10. Nov. 1929. Siena, Univ.) F i e d l e r .

Hermann Emde, Der Blutfarbstoff, seine Konstitution und die Frage seiner B io
genne. (Vgl. C. 1930. I. 846.) Die Syntliese des Hdmatins nach F is c h e r  wird kurz 
geschildert. Das Mol. des H am atins laBt sich, ahnlich wie dies 1. c. fiir Alkaloide ge- 
zeigt wurde, in  vier C6- u. vier C3-K etten zerlegen. Es w ird die These aufgestellt: Die 
Monosen halten die Schlusselstellung in  der Biosynthese. —  Die biogene Bldg. von 
N-haltigen Ringsystemen w ird diskutiert. (Pharmac. Acta Helv. 4. 121— 28. 31/8. 
1929. Basel.) H e r t e r .

Takeji Okamura, Uber die Bufodesozycholsaure. IH . (H. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1113.) 
f’i-Dchydrobufodesoxycholsdure zeigt [cc]d29'5=  — 11,25° in  9%ig. A. Sie liefert bei der 
CLEMMENSEN-Red. ebenfalls die in  der II . M itt. beschriebene Bufocholamaure, woraus 
folgt, daB a-Dehydrobufodesoxychoteaure bei der CLEMMENSEN-Red. zuerst zur /?-Saure 
isomerisiert wird. Dagegen is t die a-Sauro gegen Alkali bestandig. LaBt m an ihre 
Lsg. in  5°/0ig. KOH 2 W ochen.stehen oder erh itz t sie 5 Stdn. auf dem W .-Bad, so fallt 
HC1 die unveranderte Saure aus. —  W ird die in  der I I .  M itt. beschriebene Ketolricarbon- 
saure aus der a-Diketonsaure nach CLEMMENSEN reduziert, so resultiert eino neue 
Bufolilhobiliansaure, C24H 3 8 0 6, Nadeln aus verd. Eg., bei 148° erweichend, F . 161— 162°. 
Triathylester, C3qH5 o0 6, Ńadeln aus verd. A., bei 117° erweichend, F . 133—134°. — 
Erwiirm t m an diesen Ester m it 5%ig. NaOH ca. 30 Min. auf dem W .-Bad, so fallt 
HC1 aus der griinen Lsg. eine isomere Saure aus, Nadeln aus verd. A., F . 211—212°. 
Nach ihrem F. seheint sie m it der von WlNDAUS (C. 1926. II . 228) aus Hyodesoxy- 
cholsaure erhaltenen Allolithóbiliamaure ident. zu sein. In  diesem Falle diirfte die 
eine CH(OH)-Gruppe der Bufodesoxycholsaure die Stellung 3 des Ringes I  einnehmen 
(vgl. die Formeln bei WlNDAUS, 1. c.). Die a- u. /5-Diketonsaure unterscheiden sich 
wahrscheinlich durch Yerschiedene ster. Anordnung der am C, haftenden Gruppen. 
Vf. nim m t an, daB die a-Saure die cis-, die /3-Saure die trans-Anordnung enthalt. — 
Durch Oxydation der /9-Diketonsaure m it KOBr (wie in  der II. M itt.) en tsteh t eine 
neue Ketolricarbonsdure, C21H 3 6 0 7, Nadeln aus verd. Eg., F . 177— 179° (Aufschiiumen).

—  Aus dem von Cholsaure u. Bufodesoxycholsaure befreiten F iltra t der Krótengalle 
wurde Taurin, F . 289°, isoliert. Danach seheint wenigstens eine der beiden Sauren 
in  der Galie gepaart m it Taurin yorzukommen. (Journ. Biochemistry 11. 103—10.

Heinrich Rheinboldt, Otto Konig und E lsę  Flume, „ Cadechol“ und „Camplw- 
chol“. Desozycholsaure u. Apocholsaure bilden nach den bisherigen Erfahrungen (vgl. 
W ie l a n d  u. So r g e , C. 1917- I- 61; B o e d e c k e r , C. 1920. I I I .  930; R h e in b o l d t , 
C. 1927. I. 1569. 1929. I. 2060) stots Mol.-Verbb. von iłbereinstimmender Molekular- 
zus.; eine Ausnahme bildeten die Verbb. Campher-Desosycholsaure 1 : 2  (Cadechol)
u. Campher-Apocholsaure 1 :1  (Camphoćhol). Bei genauerer Unters. der Systemo 
C,emp?ier-Desoxycholsaure u. Campher-Apocholsaure b a t sich aber lierausgestellt, 
daB in beiden Systemen Yerbb. 1: 1 u. 1 :2  existieren; das Auftauschmelzdiagramm

Ju li 1929. Okayama, Univ.) L in d e n b a u m .
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zeigt die Verbb. 1: 1, durcli gemeinsamc K rystallisation der Komponenten aus A. 
erhalt m an die Verbb. 1 : 2 , ebenso durch Auflósen der Gallensauren in  geSchm. 
Campher u. Extraktion  m it PAe. K rystallisicrt m an die Verbb. 1: 2 un ter Zusatz 
von Campher aus absol. A. um, so erhalt man Verbb. 1 : 1 ;  bei erneutem Umkrystalli- 
sieren aus absol. A. gehen diese unter Verłust von Campher in  1 : 2  iiber. Bemerkens- 
w ert ist, daB die Verbb. 1 :1  u. 1 :2  denselben F. aufweisen. —  Nach M itt. der Her- 
stellerfirm a (C. H. B o eh r in g er  Sohn) h a t „CadecJiol“ seit 1923 ebenso wie Campho- 
chol die Zus. 1 :1 . — Auftauschmelzdiagramme: Desoxycholsćiure-Campher h a t Maximum 
bei Zus. 1 :1 , F . 179°, Eutektica bei 25 u. 98 Gewichts-% Desoxycholsaure, F . 153,5
u. 164°. Apocholsaure-Campher, Maximum bei Zus. 1 : 1 , F . 179,5°, E utektica bei 
19 u. 98 Gewichts-% Apocholsaure, F. 154° u. 162°. In  beiden Fallen keine Anzeichen 
fiir Verbb. 1:2.  — Campher-Desox>jcholsaureverbb. i : 2, K rystalle aus absol. A., F . 179 
bis 180°; 1 :1 , K rystalle aus absol. A. +  Campher, F. 178,5—179,5°. —  Campher- 
Apocholsaureverbb. 1 : 2 ,  K rystalle aus absol. A., F . 178—179°. 1 :1 , K rystalle aus 
absol. A. +  Campher, F . 176,5—177,5°. (Ztschr. physiol. Chem. 184. 219—24. 20/9. 
1929. Bonn, Univ.) Ost er t a g .

Sachindra Nath Chakrabarti und N. R. Dhar, Oxydation von Koldehydraten, 
Fellen und stickstoffhaltigen Subslanzen durch Wasserstoffperoxyd und Ferrisalze. (Vgl. 
P a l it  u . D h a r , C. 1928. I I .  1263. 1929. I. 1700.) Bei den Verss. wurden meistens 
10 ccm l% ig . Lsg. der untersuchten Substanzen m it 10 ccm 12%ig. H 20 2 u. 1 ccm 
Fe 2(S 0 4 ).,-Lsg. (0,005 g Fe) yersetzt u. 5 Stdn. bei 37° gehalten; dann wurden die Lsgg. 
dest. u. D estillat u. Ruckstand m it FEHLlNGscher Lsg., Sch iffs  Reagens, HgCl2, 
ammoniakal. AgN03, Bromwasser, CaCl2 u. Jod  -f- NaOH gepriift. Angewandt wurden 
verschiedene Zucker, Starlce, Dexlrin, Inulin, Glykogen, Milchsaure, Alanin, Glycin, 
Eiweifi, Eigelb, Harnstoff, K-Oleat, -Stearat, -Palmitat, Butter, Cholesterin. N icht nur 
die F ette , sondern auch Kohlehydrate u. N-Verbb. liefern hierbei Acelonkorper. Bei 
der Oxydation von binaren u. ternaren Gemischen aus Fetten, N-Verbb. u. Kohle- 
hydraten  zeigte sich, daB aus den Gemischen erheblich geringere Mengen an Aceton- 
kórpern entstehen, ais aus den einzelnen Bestandteilen; die Oxydation von F e tt wird 
durch N-Verbb. u. Kohlehydrate, die von N-Yerbb. durch F e tt  u. Kohlehydrate, die 
der Kohlehydrate durch F e tt u. N-Verbb. verzogert. Bei der Oxydation von Kohle- 
hydrat-Fettgem ischen vermindern sich die Acetonkorper, wenn Kohlehydrat im  t)ber- 
schuB ist. Vff. fuhren das Verschwinden yon Acetonkórpern aus dem diabet. Organis- 
mus bei Insulinanwendung auf die vermehrte Oxydation der ais negativer K atalysator 
wirkenden Glucose zuruck. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 617—26. 31/8.1929. Allahabad, 
Uniy.) Ost er t a g .

Kakuji Goto und Hideo Sudzuki, Sinomenin und Disinomenin. X I. U ber die 
Stellung der Doppelbindung im  Sinomenin. (X. ygl. C. 1929. II. 1927.) F ur die in  der 
X. M itt. entwickelten Griinde, welche Vff. zu der neuen Formel des Sinomenins (I) 
gefuhrt haben, werden die experimentellen Belege mitgeteilt. — I. Durch Red. von I  
m it Na-Amalgam en tsteh t ais Hauptprod. eine dimolekulare Verb. ^erZus. (C1 8H 2 2 0 3N)2, 
welche nur 2 OCH3 entha.lt. Jedes Mol. von I  h a t also 1 OCH3 yerloren. Alle iibrigen 
Funktionen sind erhalten geblieben. FeCl3 -Rk. u. Diazork. sind unyermindert. Die 
beiden Moll. kónnen also n icht in  l,l'-S tellung  yerkniipft sein (ygl. dazu C. 1929. II. 
751). Pinakonbindung kommt auch nicht in  Frage, da die CO-Gruppen in ta k t sind. 
Bemerkenswert ist, daB Dihydrosinomenin unter gleichen Bedingungen keine dimole
kulare Verb. gibt. Die Rk. entspricht demnach der Red. des Benzalacetons, bei welcher
2 Moll. in der /?-Stellung zum CO yerkniipft werden. Obige Verb. wiirde also Formel II 
erhalten. Die Doppelbindung in I  muB m it dem CO konjugiert sein. — II . Dihydro
sinomenin liefert m it Na-Amalgam eine Verb. C1 8H 2 3 0 3N, welche nur noch 1 OCH3  

enthalt u. zweifellos der opt. Antipode des l-Dihydrothebainoits (DI) yon F r e u n d  u . 
Sp e y e r  (C. 1921. I . 408) is t; vgl. auch S k i t a  (C. 1921. I II . 548). Die Racemisierung 
wurde m it den Jodm ethylaten ausgefuhrt. — I II . W ird I  nach CLEMMENSEN reduziert, 
so en tsteh t eine Verb. C1 8H 250 2N, welche nur noch 1 OCH3 u. kein CO mehr enthalt. 
Sie is t die d-Form des /3-Tetrahydrodesoxykodeins (IV) von F r e u n d  (C. 1921. I. 247), 
was-durch Racemisierung bewiesen wurde. Sie kann auch aus Dihydrosinomenin dar- 
gestellt werden. —  IV. Durch Einw. yon HC1 u. darauf NH.,OH liefert I  wieder eine 
dimolekulare Verb. (C1 8Hhj03N)2, welche 1 OCH3 u. 1 CO pro Mol.-Halfte en thalt u. 
wohl wie folgt entstanden ist: I  wird ais Enolather yerseift, das Enol zum K eton tauto- 
merisiert u. das gebildete Diketon analog dem Diacetyl durcli NH4OH kondensiert. 
Vff. geben der Verb. Formel V, welche durcli ein Dioxim gestiitzt wird. —  V. I  wird
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durch Zn u. HC1 in  der K alte zu Dihydrosinomenin reduziert. Ausbeute allerdings 
nur 15% . Bei Verwendung von amalgamiertem Zn betrug die Ausbeute 60%- Aus 
diesen Redd. folgt ebenfalls, daB I  ein oc,/?-ungesatt. K eton ist.

c h 3 o .
C H ,0 - , i O ,

N -C H .

HO- ° T o '^
J—iN • CH C H .-N 1-

• CIIn

V e r s u c h e .  Bis-8,8'-demethoxydihydrosinomenin, (C1 8H 2 2 0 3N ) 2  (H). Mit Na- 
Amalgam in 2%ig. NaOH, m it C 0 2 fatlen, Nd. in  Chłf. lósen. Nach Kochen m it Aceton 
Prism en aus A., F. 304°, [cc]d17 =  — 24,49° in  l% ig . HC1. Diazork. 1: 2 500 000. 
K 3FeCy6-Rk. purpurfarbig. CH2 0 -H 2 S 0 4 -Rk. purpurblau. Disemicarbazon, F . >  300°. 
Dijodmethylał, Nadeln, F . >  305°. •—- Demethoxydiliydrosinomenin oder d-Dihydro- 
thebainon, C1 8H„3 0 3N  (HI), Prism en aus Aceton, bei 125° erweichend, F . 138°, [cc]d10 =  
+59,17° in  A., +48,88° in l% ig . HC1. Diazork. 1: 2 500 000. K 3FeCy0-Rk. 1: 500 000. 
CH=0-H 2 S 0 4 -Rk. gelb, spater grun. Semicarbazon, aus Aceton, F . 235°; ein aus Di- 
hydrothebainon dargestelltes P rapara t zeigte F. 237°; Misch-F. 235°. Jodmeihylat, 
Prism enrosetten aus W., F . 115°, [<x ] d  =  +36,12° in  W. Rac. Jodmeihylat, Prismen, 
F . 231°. — Demethoxydesoxodihydrosinomenin oder d-f)-Telrahydrodesoxykodein,
C1 8H 2 50 2N  (IV). Nach beendeter Rk. fa llt W. einen Sirup. In  wenig Aceton gel., in 
viel Chlf. gegossen, m it N H 4OH gewaschen, verdam pft, etwas Aceton zugesetzt. 
Prism en m it ł/ 2 H ,0 , hexagonale P la tten  aus viel Aceton, F. 147— 148°, [oc] d 19 — 
+43,22° in  A. " Diazork. 1: 2 000 000. K 3FeCy8 -Rk. 1: 500 000. CH2 0 -H 2 S 0 4 -Rk. 
gelb, spater purpurfarbig. Hydrojodid, Nadeln, F . 245°. Jodmeihylat, Nadeln aus A., 
F . 267°. Rac. IV, aus Aceton, F. 135°; Jodmeihylat, aus W., F . 232°. —  Bisdemethyl- 
sinomenyliden, (C1 8H 1 90 3N ) 2 (V). Hydrochlorid von I  in  2-n. HC1 2 Stdn. auf Dampf- 
bad erlntzen, m it N H 4OH alkalisieren, m it Chlf. extrahieren. Prismen, F . >  312°, 
[a]i>1 7  =  +335,52° in l% ig . HC1. FeCl3 -Rk. schwach braun. Di&zork. 1: 2 000 000. 
K 3 FeCy6 -Rk. voriibergehend. CH20 -H 2 Ś 0 4 -Rk. gelb, griin, bordeaux. B i jodmeihylat, 
Nadeln aus W., F . 285° ( ?). Monosemicarbazon, F . >  300°. Dioxim, aus Chlf., F . >  315°. 
(Buli. chem. Soc. Jap an  4. 244—54. Nov. 1929.) L in d en b a u m .

Kakuji Goto und Hideo Sudzuki, Sinomenin und Disinomenin. X II. Uber 
Sinoincninhydrat. (X I. vgl. vorst. Ref.) W ird Sinomenin m it 2-n. HC1 2 Stdn. auf dem 
Dam pfbad erh itzt u. ,m it Soda gefallt, so erhalt m an nicht das im vorst. Ref. be- 
schriebene Bisdemethylsinomenyliden, sondern iiber 80%  einer Verb., welche um  H20  
reicher is t ais Sinomenin. Dieses H 20  laBt sich im Vakuum uber P 20 5  bei 1 0 0 ° nicht 
entfernen, gehórt also dem Mol. an. Die Verb. w ird daher Sinomeninhydrat genannt. 
Lóst m an sie in l% ig . HC1, g ib t konz. N H 4OH zu u. laBt iiber N acht stehen, so bilden 
sich ca. 40%  Bisdemethylsinomenyliden. Dem Sinomeninhydrat erteilen Vff. Formel I, 
u. zwar aus folgenden Griinden: 1 . I  lost sich in  Lauge fast farblos, woraus folgt, daB 
die m it dem CO konjugierte Doppelbindung abgesatt. ist. —  2 .1 g ib t m it Na-Amalgam 
keine dimolekulare Verb., sondern eine der beiden unter 3 genannten Verbb. —  3. Bei 
der kataly t. Hydrierung von I  wird 1  OCH3 durch H  ersetzt, u. zwar bilden sich 2 isomere 
Verbb. der Formel n. Moglicherweise is t auch I ein n icht trennbares Gemisch von 
2 Isomeren. — 4 . 1 liefert un ter Abspaltung von CH3OH ein Disemicarbazon u. Dioxim  
(letzteres HI). — Auffallend is t allerdings die erstaunliche S tab ilita t der Halbacetal- 
gruppe in  I  gegen Sauren u. ihre leichte Hydrolysierbarkeit durch N H 4 OH, Semicarbazid



u. N H 2OH. —- 1 u. I I  geben bei 145—155° (10 Min.) oder bei der Acetolyse (180°, 8  Stdn.) 
kein W. ab.

C H ,0 -
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HO-N:

III N- OH

V e r s u c b e .  Sinomeninhydral, C19H 2 50 6N (I). Nach Fallung m it Soda in Chlf. 
aufnehmen. Prismen, F . 139°, [a ] D 20 =  +40,8° in Chlf. Starkę FeCl3 -Rk. in  A. 
Diazork. 1 :2  000 000. K 3FeCy0-Rk. 1 :500 000. CH2 0-H 2 S 0 4 -Rk. gelb, spater
bordeaux. Jodmethylat, Zers. bei 264°. Disemicarbazon, C2 0 H 2 ;O.,N7, aus CH3OH +  W.
F. 191° (Zers.). Diozim, CI8H 2 3 0,,N3 (III), F. 231° (Zers.). Bei der Red. m it Na-Amalgam 
liefert I die a-Verb. n . — cc- u. fi-Demethoxysinomeninhydrat, Cl8 H 2 30 4N  (II). Durch 
Hydrieren von I  in  l% ig . HC1 unter zeitweisem Zusatz von PdCl2 u. Gummi arabicum. 
Das Rohprod. liefert aus CH3OH zuerst die a-Verb. Der sirupóse Riickstand m d  wieder 
hydriert u. liefert hauptsachlich /J-Verb. <x-Yerb., Prismen m it 1 CH3 OH, F. 129°, 
M d 2 6  =  +64,8° in  Chlf.; Oxim, Ci8H 2 !0 4N2, Prismen, F. 170° (Zers.); Semicarbazon, 
C19H 2 0 O4N4, F. 191° (Zers.); Phenylhydrazon, C2 4H 2 30 3N3, F . 140°, hygroskop.; Jod- 
methylat, F. 274—276° (Zers.). jS-Verb., haarfórmige Nadeln m it 1CH3 0H , boi 65° er- 
weiehend, F . 104°, [oc]d2 6  =  +95,2° in  Chlf.; Oxim sirupós; Semicarbazon, C]9H 2 6 0 4N4,
F. 206° (Zers.); JodmetJiylat, F . 280° (Zers.). Die a- u. /?-Verb. zeigen FeCl3-Rk. in  A., 
Diazork. 1: 2 000 000, K 3FeCy8 -Rk. 1: 500 000, CH2 0-H 2 S 0 4 -Rk. griin, spater blau. 
(Buli. chem. Soc. Japan  4. 271—77. Dez. 1929. Tokio, KlTASATO-Inst.) LlNDENBAUM.

Y. Asahina und T. Ohta, Nachtrag zur Kennlnis des Evodiamins und des Rutae- 
carpins. (Vgl. C. 1928. II- 58 u. friiher.) Vff. haben friiher (C. 1926. II. 2727) gezeigt, 
daB Oxyevodiaminhydrochlorid (Formel vgl. C. 1927- I. 1478) u. Isoevodiamin (I) 
beim Schmelzen in  Iłulaecarpin (Formel 1. c.) iibergehen. Dieselbe Umwandlung wurde

IY

je tz t auch fiir Evodiamin (n )  selbst festgestellt. Da sie auch in C02-at erfolgt, kommt 
Zwischenbldg. von Oxycvodiamin nicht in  Frage, sondern es muB CH4 abgespalten 
werden. —  Verscbmilzt m an 3-[^-Aminoathyl]-indol-2-carbonsaure m it N-Methyl- 
isatosaureanhydrid bei 160—165°, so en tsteht Verb. (HI), hellgelbe Prismen,
F. 212°, 11. in Sauren u. Alkalien m it schwach violetter Fluorescenz. Durch P0C13 

wird in  zu IV anhydrisiert, gelbliches Pulver, gegen 190—200° sinternd, F. 210—215° 
(Zers.). IV lieB sich weder durch Zn u. Eg. noch durch Na-Amalgam u. H -C 0 2H in II 
uberfiihren. — Durch Verschmelzen von 3 -[/?-Aminoathyl]-indol m it Isatosaureanhydrid 
en tsteht Y, Prismen, F . 158°. Konnte durch Erhitzen m it Orthokohlensaureester 
oder Orthoameisensaureester nicht in Rutaecarpin oder Norevodiamin iibergefiihrt 
werden. (Joum . pharmac. Soc. Japan  49. 157—58. Nov. 1929.) LlNDENBAUM.

A. F. Holleman, Leerboek der chemie. Groningen, Den Haag: J . B. W olters 1929. (XIV, 
649 S.) 8°. II . Leerboek der organische chemie. I l e  geheel herziene druk, onder mede- 
werking van J. P. Wibaut. Geb. fl. 12.50.



E. Biochemie.
A. M. Karpass, Mitogenetisclie Strahlung bei Eiweiflverdauung. U nter M itarbeit 

von M. Lanschina. Lsgg., in  denen EiweiB durch Trypsin verdaut wird, sind eine 
Quelle m it genet. Strahlen. Der ,,Induktionseffekt“ nach GURWITSCH, gemessen an  
Hefekulturen, betrug 20—30% . (Biochem. Ztschr. 215. 337—43. 21/11. 1929. Simfero- 
pol, Laborat. f. exp. Biologie d. Forsch.-Inst. Krym .) K r e b s .

Rudolpll A. Peters, Koordinative Biochemie der Zelle und der Oeuebe. Vor- 
lesnng I. ,,Zelloberfldchen.“ Zusammenfassender Vortrag iiber die Bedeutung yon 
Obcrflachen bei Vorgangen in  lebenden Zellen. (Journ . S tate Medieine 37. 683— 709. 
De/,. 1929.) K r e b s .

J. Weicliherz, Die K inetik der ZellreaJclion. I. (Vgl. N o r d  u . W e ic h h e r z ,
C. 1929. II . 3154.) Nach allgcmeiner Definition der Zellrkk. w ird die K inetik  mono- 
molekularer Zellrkk. im  Falle yon permeablen Porenmem branen entwiekclt. Priifung 
der abgeleiteten Gleichungen an  den friiher ausgefiihrten Garyerss. m it lebenden Hefe- 
zellen u. Traubenzuckcr ergibt Giiltigkeit bei ldeinen Traubenzuckerkonzz. Bei hoheren 
Konzz. wird die Rk.-Geschwindigkeit n icht mehr durch die einfache monomolekulare 
Formel wiedergegeben, auBerdcm machen sich osmot. Einfliisse geltend. Aus der 
Anfangsbeschleunigung der Garung wird fiir den Perm eabilitatsgrad der Hefezell- 
m em bran ein W ert yon der GróBenordnung 4,0 X 10~5 berechnet, u. dadurch die 
Existenz einer einfachen Porenmem bran positiy sichergestellt. (Ztschr. physilcal. Chem. 
Abt. A. 145. 330— 46. Dez. 1929. Berlin, Tierarztliehe Hochschule.) K r u g e r .

Ernst Friedlieim und Nadia Rouckhelman, tJber den Verbrauch von Glucose 
durch in  vilro kultivierte Gewebe. Die Verminderung im Verbraucli yon Glucose er- 
scheint ais ein n icht spezif. Symptom schlechter W achstums- oder Lebensbedingungen. 
U ntersucht wurden Gewebestiickchen yon Hiihnerembryonen. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103- 13. 10/1. Paris, Inst. Pasteur.) Ch. S ch m id t.

A. V. Hill, Tho role of oxidation in maintaining the dynamie equilibria of lifo. New York:
Oxford 1929. (24 S.) 8°. (Robert Boyle leotures)) pap. 35 e.

E t. E n zym ch em ie.
Otto Warburg und Erwin Negelein, fJbcr das Absorptionsspeklrum des Atmungs- 

fennents. Nach dem friiher beschriebenen P rinzip (C. 1929. I. 2063) haben die Vff.
9 neue Punkte des Absorptionsspektrums der CO-Verb. des Atmungsferments der 
Hefe gemessen. Das untcrsuchte Spektralgebiet erstreekt sich je tz t von 254 — 603 j i j i .  
Das Spektrum h a t 2 H auptbanden, dereń Maxima bei etwa 285 u. 433 fi/.i liegen. Hin- 
sichtlich der Methoden (Isolierung der Wellenlangen, lichtelektr. Messung yon Spektren, 
m athem at. Theorie) vgl. Original. (Biochem. Ztschr. 214. 64—100. 14/10. 1929. Berlin- 
Dahlem, Kaiser W ilhclm-Inst. f. Biol.) K r e b s .

Otto Warburg und Erwin Negelein, tjber das Absorplionsspekirum des Atmungs
ferments der Netzhaut. Das Atmungsferment in  W armblutcrzellen, beispielsweise in 
N etzhaut, yerhiilt sich gegen CO u. Liclit iihnlich dem Atmungsferment in  Hefe. Auch 
die Lago der Hauptabsorptionsbande im Spektrum des Atmungsferments is t in  Hefe
u. N etzhaut nahezu dieselbe. (Biochem. Ztschr. 214. 101—09. 14/10. 1929.) K r e b s .

Otto Warburg, Atmungsferment und Sauerstoffspeicher. Vf. weist darauf hin, 
daB ein 0 2-Speicher wie Hamoglobin weder die Geschwindigkeit der Oxydationen 
beeinflussen, noch das Oxydationspotential des 0 2 erhóhenkann. (Biochem. Ztschr. 214.
4, 14/10. 1929.) K r e b s .

Otto Warburg, Atmungsferment und Oxydasen. Das Atmungsferment inner- 
halb einer Zelle is t eine einheitliche Substanz, denn unabhangig davon, ob Glucose, 
A. oder irgendeine andere Substanz yerbrennt, hem m t CO die Atm ung um  den gleichen 
Betrag. Hem m t m an ferner die Atmung m it CO um den Bruchteil a , so yerhiilt sich 
der iibrigbleibende A tm ungsrest gegen CÓ genau so -nie der gehemmte Bruchteil. Wenn 
in  E xtrakten  einer Zellart yerschiedene Oxydasen gefunden werden, so sind dies nicht 
Ferment®, die in  der lebenden Zelle schon yorhanden waren, sondern Umwandlungs- 
ti. Zerfallsprodd. einer im Leben einheitlichen Substanz. (Biochem. Ztschr. 214. 1—3. 
14/10. 1929.) K r e b s .

Otto Warburg und Fritz Kubowitz, Atmung bei sehr kleinen Sauerstoffdrucken. 
D ie \  ff. haben atmende Zellsuspensionen m it Gasmischungen yon yersehiedenem 
Sauerstoffdruek geschiittelt u. untersucht, wieweit m an m it dem 0„-Druck herunter-
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gehen muB, bis die Atmung sinkt. Schiittelt m an atmende Zellsuspensionen m it 0„, 
so is t die 0 2-Konz. c in  der El. immer kleiner ais die Sattigungskonz. c0 u. die 0 2-Konz. c£ 
im  Innern  der Zoile immer kleiner ais die Konz. c in  der umgebenden Fl. Das experi- 
mentell zu erstrebende Ziel ist, c,- soweit c0 zu nahern, daB m an ci =  c0 setzen darf. Um 
diese Bedingung mógliclist nalie zu erfullen, wurde ais Yersuehsobjekt, wegen des 
Diffusionsweges, die kleinste zur Verfiigung stehende Zellart, ein K ugelbakterium  
(Mikrococcus candicans) benutzt. Die Atmung wurde manometr, im Differential- 
manometer gemessen. Die GefaBe rotierten wahrend der Verss. m it einer Tourenzahl 
von 650 pro Minutę. Das Ergebnis war, daB bei geeigneter Anordnung erst unterhalb 
von 10-5 Atmosphiiren 0 2 die Atmung sinkt. —  Die m athem at. Theorie ergibt, daB 
die Gesehwindigkeitskonstante der Oxydation des Fermenteisens ungewohnlieh groB 
ist. Bei 10° u. 1 Atm. 0 2 wird pro Minutę mehr ais 109 Prozent des Fermenteisens 
oxydiert. N im m t m an an, daB in einer atmenden Zelle jedes 0 2-Molekul, das m it redu- 
ziertem Fermenteisen zusammenstóBt, chem. reagiert, so kann m an aus der k inet. 
Gastheorie dic Menge des Fermenteisens in  den Zellen borechnen u. erhalt 3-10~8 g Fe 
pro g Zelle, wahrend friiher (ygl. Biochem. Ztschr. 203 . 95) ais Maximalwert 4 -10~7 g 
Fe pro g Zelle experimentell gefunden war. (Biochem. Ztschr. 214 . 5—18. 14/10. 1929. 
Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. Biol.) K r e b s .

Otto Warburg und Fritz Kubowitz, Is t die Atmungshemmung durch KoJden- 
oxyd vollstandig ? Die Atmungshemmung durch CO ist um so groBer, je groBer der 
CO-Druck u. je kleiner der 0 2-Druck ist. Is t n  der ungehemmte Atmungsrest, so ist 
m/1— n-poo lpo i =  K- Fiir K  finden die Vff. fiir Hefe, je nach den Versuchs- 
bedingungen, W erte zwischen 7 u. 30. Die Atmungshemmung durcli CO, ist so yoll- 
standig, wie es das Verteilungsgesetz verlangt. Experimentell kommt m an leicht bis 
zu einer Atmungshemmung von 99%. (Biochem. Ztsclir. 214 . 19—23. 14/10. 1929. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol.) K r e b s .

Otto Warburg und Fritz Kubowitz, U ber Atmungsferment im  Serum erstickter 
Tiere. (Zu W. Kempners Versuchen iiber Atmung im  Elute pestkranker Huhner.) Serum 
erstickter Huhner yerbraucht, wenn man Gewebesaft hinzufiigt, Sauerstoff, im Mittel 
etwa 5 emm pro ccm u. Stunde, wahrend Serum nicht erstickter Hiihnor keinen Sauer
stoff yerbraucht. Boi der Erstickung geht also Atmungsferment in  die Blutfl. iiber. 
Die yon KEJIPŃER (Klin. Wchsclir. 1927. 2386) gefundenc Atmung im Plasm a pest
kranker H uhner is t wahrscheinlich Erstickungsatmung, da der Pesttod in  K em p n ers  
Verss. ein Erstickungstod war. (Biochem. Ztschr. 214 . 107—09. 14/10. 1929.) K r e b s .

Ernst Waldschmidt-Leitz und Gustav v. Schuckmann, Zur Spezifitdt der 
Peptida-sen. I I I .  Affinitdtsmessungen an tierischer L/ipeptidase. (II. ygl. C. 19^8. I I .  
2412.) Es werden Affinitatsmessimgen an tier. Dipeptidase m it Glycyl-l-tyrosin, einem 
Substrat von gróBerer Lóslichkeit u. bedeutenderer Affinitat ais das sonst yerwendete 
Glycylglycin, ausgefuhrt. Dabei sollen das Wesen des Einflusses der Wasserstoffionen 
auf die Reaktionsgeschwindigkeit (zur Deutimg der A ktiyitats-pn-Kurye des Enzyms) 
erm ittelt u. die Frage nach der Iden titat von Dipeptidasen yerschiedener Herkunft 
gepriift werden. — Affinitatsmessungen an Dipeptidase des Schweinedarmes bei 
wechselnder Wasserstoffzahl ergaben, daB die Dissoziation der Enzym-Peptidverb. von 
der Wasserstoffzahl sehr bedeutend beeinfluBt wird: sie ist am geringsten im Scheitel- 
punkt der Aktiyitats-pH-Kurye, entsprechend der Dissoziationskonstante K s =  0,0026 
bzw. der A ffinitatskonstante 1/KS — 380, u. nim m t zu m it der Entfernung vom Scheitel- 
punkte, namlich bis zu zwei aąuiyalenten Punkten der Aktivitats-pH-Kurve um nahezu 
den gleichen Betrag K  — 0,0048 bei ph =  7,0 bzw. =  0,0046 bei ph =  8,8. Danach 
is t die Form der Aktivitats-pH-Kurye fur die Darmdipeptidase in erster Linie durch die 
Lage des Gleichgewichtcs zwischen Enzym u. Substrat, wenn nicht durch die Bildungs- 
geschwindigkeit der Enzymsubstratyerb., nicht aber durch dereń Zerfallsgeschwindigkeit 
bedingt. Zwischen dem EinfluB der Wasserstoffionen auf die Bildungsgesehwindigkeit 
der Enzym substratyerb. u. der Lago ihres Dissoziationsgleichgewichtes kann noch 
nicht m it Sicherheit entschieden werden. Die elektrochem. N atur des Substrats (ent
sprechend der Lage des isoelektr. Punktes m it pn .= 5,6 fiir Glycylglycin bzw. pn =  3,8 
fiir Glycyltyrosin) scheint weder fiir die Form der Aktiyitats-pn-Kurye, noch fur die 
Lage ihres Scheitelpunktes von EinfluB zu sein. F iir die Wrkg. der Darmpeptidase auf 
Glycyltyrosin werden im untersuchten Bereich der Enzymmengen wie 1: 8 u. der an- 
gewandten Substratkonzz. wie 1: 4 Enzymmenge u. Reaktionsgeschwindigkeit pro- 
portional gefunden. — Beim Vergleich der Affinitat der Dipeptidasen aus Darmschleim- 
haut, Pankreas u. M ilz  (Glycyltyrosin, pH-Optimum =  7,8) wird fiir die drei Peptidase-
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Peptidyerbb. die Dissoziationskonstante iibereinstimmend zu K s =  0,0026 gefunden. 
Die naheliegende Folgerung auf Id en tita t oder zum mindesten nahe Vcnvandtschaffc 
der chem. aktiyen Gruppen in den Enzymen wird m it Hinweis auf L in d er str o m - 
L ang  (C. 1929. I I .  1168), sowie eigene Beobachtungen nieht gezogen. Die Affinitat 
der Darmdipeptidase zu Glycyltyrosin wird im untersuchten Bereich unabhangig vom 
Reinlieitsgrad des Enzyms gefunden. — Zu den Unterss. darf nur das nach A b d e r - 
HALDEN u. Oppl e r  (Ztschr. physiol. Chem. 53. [1907]. 294) gewonnene Glycyltyrosin 
yerwendet werden; amorphes Glycyltyrosin enthalt, aueh wenn es analysenrein ist, 
hemmend wirkende Verunreinigungen. Die T itration der Aminosauren w ird wegen 
der Schwerlóslichkeit des gebildeten Tyrosins so yorgenommen, daB zuniichst zur Losung 
des Tyrosins iiberschussige w. Lauge zur Lsg. des abgeschiedenen Tyrosins zugesetzt 
wird u. dann nach Zugabe von A. (bis zu einer Konz. yon 90%) m it 0,1-n. HC1 gegen 
Phenolphthalein zurucktitriert wird. (Ztschr. physiol. Chem. 184. 56—68. 10/9. 1929. 
Prag, Deutsche Techn. Hoclisch.) H e s s e .

E s. Pflanzenchem ie.
Howard Irving Cole, Die Bestandteile des Oles von Hydnoearpus wightiana. Laurin- 

siiure (F. 43,6°) u. eine neue, opt.-akt. Fettsiiure, dereń Konst. sich noch n ieht erm itteln 
lieB, wurde aus dem Ol von Hydnoearpus wightiana gewonnen. (Philippine Journ. 
Science 40. 499—502. Dez. 1929.) W in k e l m a n n .

Irene de Santos und Augustus P. West, Sduren in  den Frv.clitsclw.Un von philippi- 
nischen Chaulmoografruchtcn. Das auf den Philippinen aus den Friichten von Hydno- 
carpus alcax erhaltene Ol h a t eine braune Farbę u. en thalt geringo Mengen Harzsauren. 
Der Farbstoff u. die H arzsauren seheinen in  den Schalen der Fruchtkerne enthalten 
zu sein. Kerne m it entfernten Schalen gaben eine weiBe, feste M., die keine Harzsauren 
enthielt, wahrend das aus den Schalen erhaltene Ol 3,73%  H arzsauren abschied u. 
auBerdem ein dunkelbraunes 01. Jodzahl (a) u. Verseifungszahl (6) des aus den Schalen 
erhaltenen Ols waren hóher ais diejenigen der entschalten Kerne (a) 89,9:84,1 u. 
b) 197,9: 197,6). Der A rbeit sind Abb. des Baumes Hydnoearpus alcax u. der Friichte 
bcigefiigt. (Philippine Journ . Science 40. 485— 89. Dez. 1929. Manila, Bureau of 
Science.) W in k e l m a n n .

Matsunosuke Kitagawa und Tetsuo Tomiyama, Eine neue Aminoverbindung 
in  der Jakbohne und ein entsprechendes neues Ferment. I . Deckt sich inhaltlich m it der 
Abhandlung von K ita g a w a  u . T o m ita  (?) (C. 1930. I. 696). F ur die neue Yerb. 
w ird je tz t die Formel CsH u OzN A angegeben. Die Formeln der Salze sind entspreehend 
zu andern. F ur das Cu-Salz wird jedoch wieder Ci0H 20O6N8Cu s ta t t  C10H 22O0N8Cu 
angegeben. (Journ. Biochemistry 11. 265— 71. Okt. 1929. Kyushu, Univ.) Lb.

Seizo Kanao, Ubzr die Bestandteile der chinesischen Drogę „M a Huang“. V II. l-Nor- 
ephedrin. (VI. vgl. C. 1928. II . 2553.) Bei der weiteren U nters. der in  „Ma H uang“ 
enthaltenen Basen h a t Vf. auch noch l-Norephedrin aufgefunden. Die Sulfatfraktion 
(VI. M itt.) besteht namlich noch aus 2 Basen, dem d-Norisoephedrin u. dem 1-Nor- 
ephedrin, dereń Trennung m ittels der 1-Ditartrate gelang. Das erhaltene 1-Norephedrin- 
salz u. die aus diesem dargestellten anderen Salze u. D eriw . waren ident. m it den yon 
N a g a i u . K a n a o  (C. 1929. I I . 162) beschriebenen synthet. Verbb.

V e r  8 u c h e. Vf. yerfuhr genau wie in  der VI. M itt. beschrieben. Das Sulfat- 
gemisch lieferte aus W. zuerst die Tafeln des d-Norisoephedrinsulfats (F. 290—291°), 
darauf m atte  Tafeln eines Gemisches. Dieses wurde m it 1-Weinsaure in  w. W. gel. 
Nach kurzer Zeit krystallisierte d-Norisoephedrin-l-ditartrat (F. 202°) aus, nach Ein- 
engen noch etwas. F iltra t yerdam pft. R iickstand lieferte, mehrfach aus A. umkrystalli- 
siert, l-Norephedrin-l-ditartrat, C9H13ON, C.,H6O0 +  C2H 6Ó, bei 130° sinternd, F . gegen 
160°, [ajn33 =  — 34,64° in  W . Daraus m it KC1 das Hydrochlorid, C0Hj,ONCl, Tafeln 
aus A., F. 171— 172°, [a]D24 =  —33,74° in  W. Chloroplatinat, (C9H MON)2PtClG, gelb- 
liche Nadeln, F. 221° (Zers.). Chloroaurat, (C9H 14ON)AuC14, gelbe Tafeln, F . 188°. 
N-p-Nitrobenzoylderiv., C16H 160 4N2, gelbliche Prism en aus A., F . 175— 176°. Kochte 
man letzteres in  A. m it der gleichen Menge konz. HC1, so ging es iiber in  d-Noriso- 
ephedrin-O-p-nitrobcnzoat, C10HiąO4N2, aus A., F. 246°. Aus dessen wss. Lsg. fiel m it 
N H 4OH N-p-Nitrobenzoyl-d-norisoephedrin aus, aus A., F. 199,5°. Durch sd. konz. 
HC1 wurde es zu d-Norisoephedrin yerseift, isoliert ais Sulfat, F . 290— 291°, [c c ]d 24 =  
+40°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 95—98. 8/1. Tokio, NAGAI-Lab.) L in d en b a u m .

Dontcho Kostoff und James Kendall, Untersuchungen iiber den Bau und die 
Entwicklmig bestimmter Cynipidengallen. Ausfiihrliche histolog. Unters. iiber den Bau
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u. die Entw . von Neuroterus batatus, Neuroterus minutus, Andricus petiolicola, A 11- 
dricus palustris, Andricus futilis u. Amphibolips confluens. Die Gallenbldg. wird ais 
eine Rk. der Pflanze angesehen, die abhangig is t von der Menge der Abwehrstoffe, 
die in der Pflanze vorhanden sind oder gebildet werden konnen, der Menge des Pflanzen- 
saftes, der in das Gewebe, in das das Ei gelegt ist, kommt, von der Menge fremder 
Substanzen, die von dem Ei ausgehen, von den mechan. Insulten bei der Eiablage 
u. von der Tatigkeit des sich entwickelnden Eies. — Von Enzymen findet m an um 
das Ei lierum: Diaslase, Prolease, Phyto-protease, Amidase u. Hadromase. (Biol. Buli. 
Marinę biol. Lab. 56. 402—59. Jun i 1929. H arvard Univ., Bussey Inst.) Ch . S c h m id t .

E ,. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
A. Rippel und R. Meyer, Ertragsgesetz gegen Wirkungsgesetz. Auseinandersetzung 

m it MlTSCHEP.LiCH iiber das Wirkungsgesetz. Die m athem at. Deduktionen passen 
n icht im Rahmen eines kurzeń Ref. Vff. kommen zu dem SchluB, daB das W irkungs
gesetz nicht nur eine Reihe von physiolog. Erscheinungen nicht richtig beantwortet, 
sondern daB unter seiner Perspektive eine Fiille von Problemen gar n icht zur Geltung 
kommen kann, die fiir die Physiologie auBerst wiehtig u. interessant sind. (Ztschr. 
Pflanzenerniihr. Diingung Abt. A 14. 1— 24. Góttingen.) Grim m e .

W. R. Robbins, G. T. Nightingale, L. G. Schermerhorn und M. A. Blake, 
Die Beziehung zwischen Kalium  und der Gestall der Batate. Bei Treibhausverss. liat 
sich gezeigt, daB m an kraftige B ataten m it reiclilichem Proteingeh. nur erlialt. wenn 
die Nahrfl. K  entha.lt; wird K  durch Na ersetzt, so findet eine Anhaufung von Kohlen- 
hydraten in den Wurzeln s ta t t  u. die B ataten  werden friiher gebildet. (Science 70. 
558. 6/12. 1929.) Ch . S c h m id t .

Rene Wurmser, Die energetisclieAusbeute der PhotosyntJiese. Von B r ig g s  (C.1929. 
II . 2570) gegen altere Arbeiten des Vf. erhobene Einwande sind durch eine spater 
erschienene von B r ig g s  nicht beriicksichtigte Veroffentlichung des Vf. (C. 1926. 
I. 1813) bereits iiberholt. Bzgl. der Theorie des Prozesses stim m t Vf. m it B r ig g s  
uberein. W enn m an annim m t, daB die zur Umsetzung eines Mol. C 02 notwendigo 
Energie gleicli der Rk.-W arm e: C02 +  H»0 =  0„ +  l/e C5H 120 2 ist, waren zwei 
Quanten der Wellenlange 500 mn  gerade ausreichend. Eiir kiirzere Wellenliingen u. 
ebenso fur langere (wo die Absorption von 3 Quanten erforderlicli werden wiirde) 
muBte die energet. Ausbeute dann geringer werden. Die experimentelle Bestatigung 
dieser Auffassung bietet groBe Schwierigkeiten. (Naturę 124. 912— 13. 14/12. 1929. 
Paris, Lab. de Biophysiąue de l’Ecole des Hautes Etudes.) LESZYNSKI.

R. Liicke, tfber ein neues, Jlussiges Peptonpruparal fiir  die bakteriologischc Praxis. 
Es w ird iiber Priifungsergebnisse eines Praparates der G e s e l l e c h a f t  f i i r  
S e u c h e n b e k a m p f u n g  A. - G . , F r a n k f u r t  a. M. - N i e d e r r a d ,  be- 
richtet, daB unter dem Namen „Pepton G .f. S .fliissig“ in den Handel gebracht wird, 
u. billiger ais Pepton W itte  ist. Das P raparat wurde auf seine Eignung fur die Labora- 
toriumspraxis im Vergleich m it Pepton W itte gepriift. Es h a t sich ais Zusatz zu den 
gebrauchlichen Nahrbóden, wie Bouillon u. Agar, brauchbar erwiesen. (Arbb. Reichs- 
gesundli.-Amt 61. 103—06. Sept. 1929. Dahlem.) J u n g .

lvan A. Anderson, Der Gebrauch bakteriologischer Farbsioffe zur Isolierung von 
Ithizobium leguminosarum Frank. Vf. ha t Verss. unternommen, aus den W urzelknot- 
chenbakterien der Leguminosen R. leguminosarum Frank dadurch zu isolieren, daB er 
die A garnahrplatte m it einem Farbstoff yersctzte, der die unenviinschten A rten ab- 
tótete, R. legum. F. dagegen lebensfahig erhielt. Von vielen untersuchten Farbm itteln 
ergaben folgende einen Erfolg: Rosanilinliydrochlorid in Verdiinnung 1: 1000, Mala- 
chitgrun 1 : 5000 u. am besten Kryslalhiolell 1: 7000 bis 1:10000. Folgende Technik 
bewahrte sich besonders: gu t ausgebildete, saubere Knótchen wurden m it einer Schere 
abgetrennt, gereinigt, in  einem Becher m it einem Glasstab zerdriiekt, m it W. auf- 
geschwemmt u. so viel W. hinzugegeben, daB eine triibe Suspension erhalten wurde. 
Davon werden m ittels P ipette einige Kubikzentim eter in eine Petrischale gebracht u. 
m it einer gefarbten Agarlsg., die so weit abgekiihlt war, daB sie gerade noch fl. war, 
iibergossen. Die benutzte Agarnahrsubstanz nach A sh b y  wurde in  grofien Reagenz- 
gliisern sterilisiert (ca. 25 ccm) u. dann m it der 1% 'g- Farblsg. in W. - f  A. auf die 
geeignete Konz. gebracht. (Soil Science 28. 305—13. Okt. 1929. Idaho, Agrieult. 
Esperim . S ta t.) WlNKELMANN.

A.-Ch. Hollande und G. Hollande, Einwirkung des Nilblaus auf den Tuberkel- 
bacillus. Bei der Einw. von Nilblauchlorhydrat auf Tuberkelbazillen muB man unter-
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scheiden die Fahigkeit des Farbstoffs, das Waehstum' zu yerhindern in einer Yer- 
diinnung von 1: 1000 000, von seiner Fahigkeit, in  die lebenden Bazillen einzudringen 
1 : 8000, von seinem Yermógen, die Virulenz abzuschwachen 1: 6000, u. von seiner 
baktericiden K ra ft 1 : 5000. Seine das W aehstum kindernde K ra ft is t abhangig von 
der Zus. des Kulturmediums, Zugabe yon Glucose se tzt sie auf 1: 25 000 lierab, 
Ascitesfl. laBt sie unyerandert. Ebenso is t sie gegemiber Gram-positiven Bakterien 
gróBer ais gegenuber Gram-negativen. Beim Bacillus pyoeyaneus, der Nilblau zu 
seinem Leukoderiy. reduziert, is t sie ebenfalls etwas erhoht. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 102. 546—48. 22/11.1929.) Ch. S c h m id t .

F . L abrousse und J .  S a re jan n i, Reaklionweranderung^und Oxydaiions-Redu1ctions- 
ersclieinungen im  Laufe der Entwicklung einiger Pilze. Die Anderung des pn des K ultu r
mediums wiihrend der Entw . verschiedener Pilze wird m ittels Indicatorfarbstoffen 
gemessen. Die bei einigen Pilzen beobachtete Alkalisierung hangt n icht m it N H 3-Bldg. 
zusammen. Bzgl. des Beduktionsyermogens lassen sich die Pilze in  2 Gruppen teilen: 
a) diejenigen, die das Medium im Laufe der Entw . sauern, reduzieren die Farbstoffe 
in  folgender Reihenfolge abnehmender Leichtigkeit: J a n u s g ru n >  Indigodisulfonat >  
Methylorange >  Methylenblau >  Nilblau >  Kongorot >■ N eutralrot; b) diejenigen, 
die das Medium alkalisieren, reduzieren in  folgender Reihenfolge: Methylenblau >  
Nilblau >  Janusgriin >  Methylorange >  Indigodisulfonat >  N eutralro t; Kongorot 
wird yon keinem Pilz dieser Gruppe reduziert. Thielayia basieula reduziert keinen der 
Farbstoffe, alle iibrigen Pilze entfarben Kresylblau yollstiindig. Verss. m it guajacol- 
haltigem K ulturm edium  ergaben ein Oxydationsvermógen nur bei Thielayia basicola. 
Gleichzeitige Existenz osydierender u. reduzierender Eigg. wurde nie angetroffen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 805—08. 12/11. 1929. Station centrale do Pathologie 
yógetale.) K r u g e r .

J. Frateur, Die neue Garungstheorie. Zusammenfassende D arst. der Garungs- 
theorie von K l u y v e r  u . D o n k e r  (vgl. C. 1925. I . 1617). (Buli. trim estr. Assoc. 
anciens l5leves itcolc Superieure Brasserie Univ. Louvain 29. 89—99. Dez. 1929.) K o lb .

R. Lieske und E. Hofmaim, Untersuchungen uber Hefegdrung bei holien Gas- 
drucken. Die in  geschlossenen StahlgefilBen, welche m it Vorr. zum Messen des ent- 
standenen Druckes u. zum Abblasen u. Messen des gebildeten Gases versehen waren, 
ausgefuhrten Giirungsverss. ergaben folgendes: Bei Zimmertemp. hórte die Garung 
auf, wenn der Druck der gebildeten C 02 etwa 38— 40 a t  betrug. Die U nters. der ent- 
standenen Stoffwechselprodd. ergab, daB die Garung bei etwa 1 Mol. C02/1 unterbrochen 
wird. Die entsprechende Menge A. betrag t ungefahr 40 g/l. Die angegebene Druck- 
hohe von etwa 40 a t  ist keine konstantę Grófle, sie wechselt je nach den yorhandencn 
Vers.-Bedingungen. Der durch die Garung selbst entstehonde Druck iibt an  sich keinerlei 
hemmende Wrkg. aus, hemmend wirken die in  der Nakrlsg. gelóste C 02 sowie der 
gebildete A. Setzt m an das GargefaB von Anfang an  un ter Druck eines inerten Gases 
(N2, H.,) yon 90 a t, so wird der GiirprozeB in  keiner Weise gehemmt. Bei 150 a t  Anfangs- 
druek zeigte sich bereits eine deutliche Hemmung, bei 1000 a t  wurde nur noch ungefahr 
die H alfte der ohne Anfangsdruck erzielbaren C 02- u. A.-BIenge erhalten. Im  iibrigen 
yerlauft die Garung aber auch noch bei 1000 a t  normal. (Biochem. Ztschr. 210. 
448—57. 29/7. 1929. Miilheim-Ruhr, Kaiser W ilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) Ba r z .

Frederick Challenger, Louis Klein und Thomas Kennedy Walker, Die Bildung 
von Kojisdure aiis Pentosen durch Aspergillus oryzae. Die von Y a b u t a  (vgl. C. 1924. 
I. 2603) ais a,y-Pyronderiv. erkannte Kojisdure (I) ■wurde bisher aus Hesosen u. einigen 

QQ QQ Polysacchariden durch Vcrgiiren m it
a u  Aspergillus oryzae u. anderen Pilzen

II I  II (I I I  || erhalten. Aus Pentosen w ird durch
H O -C H j-d l J c H  H o l  iC H  AsP- oryzae nicht, wie analog zu

q  q  erw arten ware, Pyrom-econsaure (II)
gebildet, sondern ebenfalls I. Ais Pen

tosen kamen Arabinose u. Xylose zur Verwendung, beide sorgfaltig gereinigt. Die 
Entstehung der Kojisaure is t daher n icht durch Verunreirugungen der Pentosen zu 
erklaren. Der Mechanismus des Aufbaus zur 6-Kohlenstoffverb. is t zunachst nicht 
erklarbar. Im m erhin sind ahnliche Aufbau-Rkk. sonst schon beobachtet worden 
(ygl. z. B. Am e l u n g , C. 1927. I I .  583). —  Auf Glykuronsdure wachst der Pilz gut, 
doch is t kein Umwandlungsprod. zu isolieren. —  Die Kojis&ure wird am Auftreten 
roter Farbrk. m it FeCl3 erkannt, durch A usathern u. Krystallisieren aus A. identi- 
fiziert. F . 152—153°. — Diacetylderiv. F . 101— 102°. — Die hćJchste Ausbeute von
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5%  wurde aus XyIose erhalten. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1498— 1505. 
Ju li 1929. Manchester, Uniy.) M ic h a e l .

S. P . Kostytschew und E. N. Jegorowa, Die ąngebliclie Rolle des Glycerin- 
aldehyds und der Glycerinsdure bei der alkokolischen Gdrung. Mit reinen Praparaten  
durchgefuhrte Garverss. zeigten, daB weder Glycerinaldehyd noch Glycerinsaure zu 
garen vermogen u. also nicht ais intermediare Prodd. der Garung aufgefaBt werden 
konnen. Die Umwandlung der Zucker bei der Garung h a t m it der interm ediaren Bldg. 
von Triosen nichts zu tun. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. Serie A 1929. 
157—60.) SCHONFELD.

S. P . Kostytschew und o . G. Schulgina, Mikroben ais Alkoliolerzeuger im  Hefe-
maeeralionssaft. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. Serie A 1929. 161—64. __
C. 1929. I I .  314.) _______  Sc h o n f e l d .

Handbueli der pathogenen Mikroorganismen. Begr. von Wilhelm Kolie u. August v. Wasser
mann. 3., erw. Aufl. Neu bearb. u. hrsg. von W. Kolie, Rudoll Kraus, Paul Uklenliuth. 
Lfg. 39. Jena: G. Fischer; Berlin und Wien: Urban & Schwarzenberg 1929. 4° 39
Bd. 3. (S. 829— 1376.) M. 40.—.

E 5. T ierphysio logie,
P . K .  Anoehin und A. P . Anoehina, iiber die vasomotorisclie und sekrełorische 

Reaklion der Speicheldriise unter dem Einflufi von Acelylcholin. (Trav. In st. E ta t  
Sciences med. [russ.: T rudy gossudarstwennogo In stitu ta  medizinskich Snanii] 1929. 
Lfg. 5. 61— 74. — C. 1929. II . 1552.) Sc h o n f e l d .

Bertil Schersten, Uber das Yorlcommen der Citronensaure in  Geschlechtsdrusen- 
sekreten. 13 E jakulate menschlichcn Spermas von 4 Versuchspersonen enthielten 1,8 
bis 4,l°/oo Citronensaure, im Durchschnitt 2,5%o (Best. nach T h u n b e r g ). In  Neben- 
lioden- u. Samenblasensekreten von 4 Kaninchen schwankte der Geh. an  Citronen
saure zwischen 2,5 u. 3°/00 bzw. 1,1 u. l,8%o- Sekret der Samenblasen eines Zuchtebers 
enthielt 6°/00. In  den menschliclien Spermien konnte Citronensaure n icht nachgewiesen 
werden. (Skand. Arch. Physiol. 58. 90—-94. Nov. 1929. Lund, Physiol. Inst.

Elmer L. Sevringhaus und Joseph S. Evans, Kliniscte Beobachtungen uber 
das Ovarialhormon Amniotin. Amniotin  (S q u ib b  u . Sons) is t aus der Antnionfl. des 
Rindes gewonnen, 1 ccm des Praparats enthiilt 10 Rattcneinheiten. Bei 18 Fiillen 
m it Menopausc oder Verdacht auf Mcnopausc 'wurden 12 von den Bescliwerden befreit; 
1 zwcifelhafter Erfolg. Psychosen wurden nicht beeinfluBt. In  2 Fiillen von Infantilis- 
mus wurden einer deutlieh gebessert. Therapie: 10 Ratteneinheiten pro Tag. (Amer. 
Journ . mcd. Sciences 178. 638—44. Nov. 1929. Madison, Wisconsin General Hosp., 
U niv.) W a d e h n .

M. Lomikowskaja, Einflu/3 des P ituiłriń auf den Wasser-SalzstoffwecJisel und den 
Blutdruclc. D icEinspritzung von 0,5 ccm Pituitrin  in narkotisierte Hunde ha tte  einmal 
eine Steigerung u. in  anderen Fallon eine Verminderung der Diurese zur Folgę. Die 
absol. ausgeschiedene jSTaCl-Menge war in allen Fiillen yermehrt. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 144. 123—31. Aug. 1929. Charków, Medizin. Inst., Forschungskath. d. 
Physiol.) W a d e h n .

L. M. Tutkewitsch, Vegetalives Nertcnsyslem und Bhitlipoide. Der Cholesteringeh. 
des Blutes sank nach der Verabfolgung von Adrenalin, Acetylcholin, Insulin u. Tetra- 
hydro-^-naphthylamin ste ts ab. Lecithin steigt haufig, aber nicht immer. S tets aber 
war der Q uotient Cholesterin: Lccithin vermindert. Eine sympathicotrope Eig. des 
Cholesterins konnte also n icht festgestellt werden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 144. 
55—60. Aug. 1929. Charków, S taatl. Psychoneurolog. Inst., Abt. f. exp. P ath .) W ad.

H. Handovsky und A. Reuss, Uber den quantitativen AdrenalinnacJiweis in  
Organen m it H ilfe lichtekktrisch ausgemessener Absorptionsspeklren. I . M itt. Uber den 
Adrenalingehalt der Nebennieren. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 144. 105— 22. Aug. 
— C. 1 9 2 9 .1. 2090.) W a d e h n .

M. L. Tainter, Yergleich der Wirkungen von Epliedrin und Adrenalin auf Blut- 
druck, Puls und Atmung in  bezug auf ihre Beeinflussung durch Cocain. Aufeinander- 
folgende, der Menge nach gleichstarkc, Injcktionen von Ephedrin losen eine immer 
geringere W rkg. auf Blutdruck, Puls u. Atmung ̂ aus. — 15 dezerebrierte oder narko
tisierte Hunde u. K atzen erhielten Doscn yon 0,0o—2;5 mg Ephedrin; in  einer anderen 
S erie von 13 Tieren wurden die gleichen Dosen Ephedrin gegeben, yorher aber 10— 16 mg

Univ.) W a d e h n .
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Cocain. Bei der ersten Serie stieg der Blutdruek lim durelischnittlich 44°/o> bei der 
zweiten nur um 60/„- Cocain w irkt also entgegen den Angaben von Ch e n  der pressor. 
Wrkg. von Ephedrin entgegen. — Die pressor. Wrkg. des Adrenalins wird durch Cocain 
aber verstarkt. — Am Verh. des cocainisierten u. crgotaminisierten Tiere gepriift, 
is t nur Adrenalin sym pathicotrop; Tyramin, Ephedrin, Phenylaminoathanol sind es 
nicht. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 569— 94. Aug. 1929. San Francisco, 
Stanford Univ. School of Med., Departm . of Pharmacol.) W a d e h n .

Gunnar Ahlgren, Die Wirkung der beiden optisch-isomeren Adrenaline auf die 
Bewegung des iiberlebenden Darmes. Die hemmende Wrkg. des l-Adrenalins auf den 
Kaninchendarm is t 10-mal grófier ais die des d-Adrenalins. (Skand. Arch. Physiol. 58. 
95— 100. Nov. 1929. Upsala, In st. Physiol., Univ.) W a d e h n .

Margaret E. Mac Kay, H istam in und Adrenalin in  Beziehung zur Speichel- 
absonderung. Bei einigen Hunden u. Katzen, besonders solchen, die m it Cliloralose 
narkotisiert waren, t r a t  nach H istam ininjektion keine Blutdrucksenkung, sondern 
eine Blutdrucksteigerung auf; der EinfluB auf die Speichelsekretion war in  solchen 
Fallen gering. Diese Erscheinungen sind bedingt durch das un ter dem EinfluB der 
Chloralose versta rk t von den Nebennieren sezernierte u. dem H istam in in  dieser Be
ziehung antagonist. Adrenalin. Entfernung der Nebennieren hob die genannte Un- 
regelmaBigkeit auf u. verm ehrte die sekretor. Wrkg. des H istam ins nach Reizung der 
Chorda betraehtlich. Intravenose Injektion von Adrenalinlsg. (1: 30000) in  diese 
Ticre yerminderte wieder die Histaminwrkg. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 37- 
349—58. Nov. 1929. Montreal, Departm . of Physiol. Mc Hill Univ.) W a d e h n .

Edward E. Swanson, I. Die Wirkung von Ephedrin, Pseudoephedrin und Adrenalin 
auf die Bronchiolen. Piloearpin, Arecolin u. Pliysostigmin verursachen besonders nach 
groBcn Dosen von Ergotam in, Ergotoxin u. Cocain Bronchokonstriktion; Atropin 
verhindert diese bronchokonstriktor. W rkg.; diese beruht auf einer Reizung der para- 
sym path. Nervenendigungen. — Morphin, D iathylm orphin u. H istam in verursachen 
besonders nach groBen Dosen von Ergotam in, Ergotoxin u. A tropin Bronchokonstriktion; 
Cocain verhindert die Wrkg. von Morphin u. D iathylm orphin ganz u. zum Teil die des 
Histam ins. Morphin, D iathylm orphin u. H istam in verursachen Bronchokonstriktion 
ganz oder zum Teil durch Reizung der Bronchialm uskulatur. —  Ephedrin, Pseudo
ephedrin u. Adrenalin sind Bronchodilatoren. Ergotoxin, Ergotam in u. A tropin hindern 
diese Wrkg. nicht. Adrenalin is t bronchoneurotrop; Ephedrin u. Pseudoephedrin 
sind sowohl bronchoneurotrop ais bronchomuskulotrop, Ephedrin mehr neurotrop, 
Pseudoephedrin mehr muskulotrop. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 541— 68. 
Aug. 1929. Indianopolis, Lilly Research Labor., Departm . of Pharmacol.) W a d e h n .

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, Weiterer Beilrag zur Kenntnis der 
Wirkung des Thyroxins. Studien iiber Thyroxinbildung aus Thyronin (Desjodothyroxin) 
und Jod im  tierischen Organismus. W ahrend die gleichzeitige Verabfolgung von 
Thyronin  u. K J  auf den Gaswechsel von R a tten  u. Meerschweinchen qualita tiv  die 
gleiche Wrkg. hervorbringt wie Thyroxin, -wurden negative Ergebnisse erzielt beim 
Vers., W aehstum u. Metamorphose von K auląuappen durch gleichzeitige Zufuhr beider 
Substanzen zu becinflussen. Es gelang auch nicht, den Glykogenvorrat von Muskel 
u. Lebergewebe durch liingere Zeit umfassende Thyronin- u. K J-Zufuhr zum Ver- 
schwinden zu bringen. W urden iiberlebende Saugetierorgane (Leber, Muskel, Schild- 
driise) m it Thyronin +  K J  zusammengebracht, so war eine Synthese von Thyroxin 
n icht nachzuwreisen. Andererseits wrar die genannte Steigerung des Gaswechsels nach 
Thyronin u. K  J  bei Tieren m it exstirpierter Schilddruse in  der Regel n icht zu erreichen. 
Ob dieser U m stand den SchluB zulaBt, daB im Organismus eine Synthese von Thyroxin 
aus den beiden Substanzen vor sich geht, is t bei den Torliegenden R esultaten nicht 
zu beantworten, um so mehr, ais der Gaswechsel auch oline Thyroxinsynthese von 
beiden Substanzen zusammen beeinfluBt werden kónnte, wenn auch jede einzelne 
diese Wrkg. n icht hervorruft. (Ztschr. ges. exp. Medizin 68. 563— 68. 5/12. 1929. Halle, 
Physiol. Inst. Univ.) " W a d e h n .

Georg Bischoff, Die Wirkung des Nebenschilddrusenliormons au f den Knochen- 
kalkgehalt des waclisenden Tieres. 3 wachsende Hunde wurden im dunlden Raum m it 
rachitiserregender K ost gezogen, 2 von ihnen erhielten taglich Epithelkorperchenextrakt 
nach Co llip  injiziert, entsprechcnd 0,5—2,0 g frischer Driise. Die U nters. nach etwa
3 Wochen Versuchsdauer ergab, daB die beiden m it E x trak t gespritzten rachit. Hunde 
einen geringeren Grad der R aehitis aufwiesen ais der n icht behandelte Hund, dessen 
Knochen 14°/0 weniger Ca enthielten ais die beiden andern. Das Hormon ha tte  also
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keincsfalls eine erliohte Ca-Ausschwemmung aus dem Knochensystem liervorgerufen, 
sondern die Verkalkungsvorgange am Knochen in positiver R ichtung beeinfluBt. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 68. 772—84. 5/12. 1929. Freiburg i. Br., Univ.-Kinderklin.) W a d e h n .

A. Cantarow, Calciumstudien. VI. Die Wirkung von Parathyreoideaezlrakt auf 
die DiffusibilUdt von Calcium beim Menschen. Bei 11 an yerschiedenen K rankheiten 
leidenden Personen wurde Ca im Serum u. in  der Cerebrospinalfl. vor u. in 4-std. In ter- 
vallen nach Injektion von 40 Einheiten Paratliyreoideaexlrakt ( L i l l y )  bestim m t. Der 
Ca-Geh. der Spinalfl. g ibt zugleich den Geli. des Blutserums an diffusiblem  Ca an. 
Der Gesamt-Ca-Geh. im Serum war bei Beginn 7— 11,5 mg-°/0 (bei 3 Asthmakranken 
zwischen 7—8,5) u. stieg maximal auf 14m g-% ; relativ  am starksten  bei den Asthm a
kranken. Die Veranderungen des diffusiblen u. nicht diffusiblen Ca waren n icht ein- 
heitlich ; im allgemeinen vergrć>Bert sich anfiinglich der Quotient diffusibler: n icht 
diffusibler Ca etwas, um dann dcutlich u. fiir liingere Zeit zu fałlen. (Arch. internal 
Med. 44 . 834—42. Dez. 1929. Philadelphia.) W a d e h n .

A. Łów und A. K rć m a , Insulin und Nahrungsdepots. Bei Miiusen wurde der 
Kohlehydratgeh. in Leber, Muskeln u. Fettkórpern des Netzes bestim m t (Methode 
von D ie s c h e  u .  P o p p e r ) .  Die N eutralfette, Cholesterin, Seifen u. ahnl. stóren dabei 
nicht. — Der Kohlehydratgeh. der Leber nim m t durch /?ł5«fm-Injektion nach 1 bis 
l 1/2 S tdn. ab. G ibt man gleichzeitig Kohlehydrat, so se tzt nach 6 Stdn. eine starkę 
Vermehrung ein. Die Verhaltnisse in  der Muskulatur sind ahnlich, nur viel weniger 
ausgesprochen. Insulinkram pfe miissen natiirlich fehlen. — Die Glykogenverminderung 
in  der Leber is t eine unm ittelbare Insulinwrkg. Auf das Fettgewebe w irk t Insulin 
anders ais auf die Leber. — K ohlehydrat wird normalerweise zunachst in  F e tt  um- 
gewandelt u. das F e tt  dann unter EinfluB des Insulins beschleunigt zu K ohlehydrat 
verarboitet. Danach bedeutet das Fettgewebe kein ruhendes Depot fiir die Zeiten 
der Not, sondern w ird ais stetig  wechselndes Bindeglied im  Fett-Kohlehydratstoff- 
wechsel angesehen. — Der Kohlehydratgeh. des Fettkorpers des Netzes war bei aus- 
gewachsenen R a tten  u. Mausen ziemlich konstant, bei ganz jungen Tieren m it fort- 
schreitendem Hunger mehr u. mehr vermindert. Dies spricht fur Zuckerbldg. aus 
F e tt. (Biochem. Ztschr. 206 . 360—68. 9/3. 1929. Wien, I. med. Abt. d. Kranken- 
hauses d. W iener Kaufmannschaft.) F . M u l l e r .

W. G-. Karr, W. P. Belk und O. H. Petty, Die Giftigkeit des Synthalins. 1 H und 
erhielt 10 mg Neosynthalin taglich injiziert, 3 andere 10—20 mg Synthalin peroral. 
Der erste H und yerendete nach 7 Injektionen, die anderen starben ebenfalls nach 
einigen Wochen oder gerieten in einen auBerst schlechten Zustand. Die nephrotox. 
Wrkg. zeigte sich am starken Ansteigen des Blut-Rest-N u. im Auftreten von EiweiB 
u. Harnzylindern im U rin; die Tubuli der Nieren waren degeneriert. Die Leber 
war fettig  en tartet. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36 . 611— 18. Aug. 1929. 
Univ. of Pennsylvania; Lab. of Biochem. a. Path. of the Grad. School of Med., Phila
delphia General Hosp. Div. of Metab. Diseases.) W a d e h n .

Alberto de Carvalho, Uniersuchungen iiber ein Herzhortnon bei der Schildkrbte. 
Verss. an  Chemys leprosa u. Emys orbicularis. Man lieB die Schildkrótenherzen in 
Lockelsg. schlagen u. unterwarf sie elektr. Reizen, der Einw. von Pilocarpin, Atropin, 
Ephedrin, Ergotamin. Bei keiner der so erhaltenen Lsgg. war ein Herzhormon bei 
Einw. auf das Herz einer anderen Schildkróte nachzuweisen. (Compt. rend. Soc. Bio- 
ogie 102 . 535—37. 15/11. 1929.) W a d e h n .
ł  R . Reding und A. Slosse, UnabMngigkeit der lokalen Einwirkung des Radiums 

auf die mitotische Zelle und seiner allgemeinen Einwirkung auf das Blut. In  friiheren 
Arbeiten haben Vff. gezeigt, daB nach Bestrahlung m it Radium oder Róntgenstrahlen 
im B lu t Alkalose au ftritt , die unabhiingig is t vom Tumor, z. B. auch nach dessen 
chirurg. Entfernung au ftritt. Vff. glauben, daB es sich um eine direkte Wrkg. auf 
das B lut handelt, unabhangig von der Einw. auf die proliferierenden Zellen. Zum 
Beweis dieser Annahme wurden Krebskranke, denen teilweise der Tumor chirurg, 
entfernt war, an  Kórperstellen fern vom Krebsgewebe bestrahlt. Vff. fanden 
ihre Ansicht bestiitigt. (Compt. rend. Soc. Biol. 103 . 27— 29. 10/1. Briissel, 
Univ.) Ch. S c h m id t .

I. J. Kligler und A. Geiger, Milchsauregelw.lt des Blutes von m it Trypanosomen 
infizierten Ratten. Bei der Trypanosomeninfektion der R a tte  m it Tr. evansi wird die 
Milchsaure im B lut im Vergleich zur Zahl der im B lut yorhandenen Trypanosomen 
u. dam it etwa der Schwere der vorliegenden Infektion bestimmt. Die Milchsauremenge
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zeigt eine gewisse Parallelitiit zur Zahl der T i^an o so m en  im Blut. (Proceed. Soc. 
exp. Biol. Med. 26. 229—30. Doz. 1928. Jerusalem, Hebrew Univ. Dep. of Hyg.) Me i e r .

W. Arciszewski und W. Kopaczewski, Die Pufferwirkung des Serums. U nter- 
suoht wurden K-, C1-, Ca-, Ce-, S 0 4-, PO.j-, H- u. OH-Ionen in  Konzz. von 0,00025 Mol. 
bis 0,3 Mol. gegeniiber Na-Glylcocholat, Saponin, valeriansaurem NH4, Leeithin u. 
Na-Benzoat. Das pa: w'urde gemessen nach der colorimetr. Methode, kontrolliert 
durch die potentiom etr. Methode, die Ionenkonz. nach der elektr. Leitfahigkeit u. 
die Oberflachenspannung nach der Trópfohenmethode. Aus den Messungen.werden 
folgende Schlusse gezogen. Menschliches Serum kann m an zu Sauren oder Basen 
in  der Konz. von 1/i!ooo'm - geben, ohne daB die Konz. von OH oder H  geandert wird, 
fiir die Salzo wurden folgende Zahlen gefunden: KC1 Vioo_m-! CaCl2 1/ 200-in., CeCls 
V4oo-m -> K 2S 0 4 ł/]ooo-m -> K 3P0.[ V->oo-m- Die Oberflachenspannung des Serums wird 
n icht yerandert durch Zusetzen folgender Konzz., ber. auf 10 000, Leeithin 0,5, Na- 
Glykocholat 1,0, yaleriansaures Ammonium 3,0, Na-Benzoat 3,0, Saponin 5,0. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 189. 1029— 32. 2/12. 1929.) Ch. Sc h m id t .

E. E. Eeker und M. A. Simon, Bildung von Prdcipitin durch phosphorylierles 
Caseinogen. Nach mehrfachen Injektionen yon nativem  u. m it POCl3 behandeltem 
Caseinogen werden beim Kaninchen Pracipitine im Serum gefunden. Die prazipitie- 
rende Wrkg. gegeniiber dem gleiohen EiweiB is t beim POCl3 beliandelten Caseinogen 
hóher. Beide Antiseren fallen auch in  etwas abgeschwachtem MaBe das andere EiweiB 
aus. Durch die Behandlung m it P0C13 wird also die Immunbórperbldg. hervorrufende 
Eig. des Caseinogens nicht yerandert. (Proceed. Soc. esp. Biol. Med. 26. 222—24. 
Dez. 1928. Cleveland. W estern Reserye Uniy. Dep. of Pathol.) Me i e b .

Johannes Meyer, tjber die Ausfallung von Sedimenten und die Bildung von 
Konkrementen in  den Harnwegen. Die Lóslichkeitsprodd. der im H arn al« Konkremente 
u. Sedimente yorkommenden Stoffe wird berechnet. Loslichkeitsprod. 37°C u. Kationen- 
starke des H arns: sek. Ca-Phosphat 10-5’1, te rt. Ca-Phosphat 10~23,3, Mg-Ammonium- 
phosphat 10~10,9, Calciumcarbonat 10~6,G, H arnsaure 10_s'6, N a-U rat 10-4,1, Ammonium- 
u ra t 10"1,8, C a:O xalat 10-7. W eiterhin werden die lonenprodd. der gleichen Stoffe 
bei in  n. H arn yorkommenden Konzz. in  ihrer Abhangiglieit von fH '] ermittelt-; die 
Konzz. im n. H arn  sind bei fas t allen Stoffen so hoch, daB tJbersattigung yorliegt, 
Ausfallungen yon Harnsaure bei pn 5,0, U ratosalat, Ca-Phosphat bei Ph 6,0, reines 
Ca-Phosphat bei P h  7,0, Ca-Phosphat u. Amm onium urat bei P h  7 in  ammoniakal. 
Harn, Ca-Carbonat u. Ammoniumurat in  s ta rk  alkal. H arn pn  8. Aus diesen Be- 
rechnungen ergibt sich nur das W achstum der in  den Harnwegen auftretenden Kon
krem ente u. die Abhangigkeit der S teinstruktur vom pa- F iir die E ntstehung des 
Prim arkonkrem ents, an  dem spater die Ndd. der Salze zur Steinbldg. fuhren, ergibt 
sich aus den yorliegenden Unterss. lceine Erklarung. (Ztschr. klin. Med. 111. 613— 85. 
14/13. 1929. Kopenkagen.) Me i e r .

H. Teitge, tlber die Purinbasenaimcheidung im  Harn bei der ćhronisćhen myelo- 
ischen Leukamie. Von 3,77 g Basen der X anthinfraktion, die a'us 100 L iter Harn 
einer leukam. P atien tin  isoliert wurden, lieBen sich 1,47 g Heleroxanthin, 0,0294 g 
Adenin, 0,1986 g 1-Methylxanthin abtrennen. Xanthin  lieB sich nicht isolieren. Aus 
der H ypoxanthinfraktion wurden 541 mg Paraxanthin, 41,0 mg Hypoxanthin  u. 
80,5 mg Carnin gewonnen. (Ztschr. physiol. Chem. 186- 124-—32. 12/12. 1929. Berlin 
Univ.) G u g g e n h e im .

L. R ando in  und R . Lecoq, Biologische Ver suche m it Milch, die durch Entfernurfg 
der Feite und HinzufUgung vo?i Zuchem verandert ist. Tauben erhielten taglich 20 g
einer Mischung, die hergestellt w ar aus 8 g Agar-Agar +  2 g F ilterpapier +  90 g
Trockenmileh oder 90 g en tfe tte ter Trockenmilch. Die m it en tfe tte ter Milch ernahrten 
Tiere starben nach 30—50 Tagen, die anderen befanden sich wohl. —  In  anderen Serien 
erhielten die Tiere Gemische aus 50 g Trockenmilch (en tfettet oder n.) +  40 g Zucker +  
10 g Ballaststoffe. Ais Zucker diente Lactose, Saccharose, Maltose, Glucose oder Destrin. 
Von den Gruppen, die m it en tfe tte ter Trockenmilch gefiittert wurden, starben die 
Laetosetiere am friihesten (15— 25 Tage), die Saccharosetiere zwischen 50 u. 70 Tagen, 
die Maltosetiere zwischen 70 u. 100 Tagen, die Glucosetiere zwischen 3 u. 4 Monaten, 
die Desrtrintiere lebten in den 5 Versuchsmonaten ohne Zwischenfall. Von den mit 
n. Trockenmilch u. Zuckerzusatzen gefiittertan Tieren starben die Laetosetiere zwischen 
dem 50. u. 80. Tage; die andern befanden sich wohl. (Compt. rend. Soc. Biol. 102.
528—31. 15/11. 1929.) W a d e h n .



1 9 3 0 . I . E 6. T ie r p h y s io l o g ie . 1 3 2 3

T. Reiter, Einflufi der Wellenlange lei der Yitaminisierung. F iir die bei Be
strahlung von Milch u. anderen Nahrungsm itteln auftretenden starken Geruclis- u . 
Geschmacksyeranderungen is t das Wellenlangengebiet von 280—240 m /i yerantwort- 
lich, die obere Grenze bei 280 m/j, is t unerw artet soharf. W eiter -wurde das Absorptions- 
spektrum  des Ergosterins in  oliger Lsg. nach totaler u. partieller Bestrahlung unter- 
sucht. W ahrend man bei Totalbestrahlung ein sich standig in  seinem Absorptions- 
spektrum  u. seinen Eigg. m it der Bestrahlungszeit anderndes Prod. erhalt, erhalt 
m an bei der partiellen Bestrahlung ein Prod. m it konstantem  Absorptionsspektrum, 
das auch nach mehrstd. Bestrahlung kaum yerandert ist. —  Gemeinsam m it Kisch 
ausgefuhrte Tierverss. ergaben, daB das durch sein konstantes Absorptionsspektrum 
charakterisierte Prod. 1: eine hohe antirachit. A ktiy itat aufweist (untere Grenze 0,2 y) 
u. 2. von den bei Verabreichung von to ta l bestrahlten Praparaten  im Tiervers. stets 
auftretenden Schadigungen frei ist. (Naturwiss. 17. 876—77. 8/11. 1929. Berlin- 
Siemensstadt, Physik. Lab. d. Wernerwerkes M.) LESZYNSKI.

Rhoda Erdmann und E. Haagen, Einflufi von VitaminscMden au f die Krebs- 
entstehung. In  einem Vortrag iiber den EinfluB yon Vitaminschaden auf die Krebs- 
entstehung berichtet der Vf. iiber Unterss., 'welche zeigten, daB abwechselnde Er- 
nahrung m it yitaminreicher u. vitaminunbalanzierter K ost bei Vitamin-B-Betonung 
die Entstehung von Tumoren begiinstigt. Die vitaminverschobene K ost bewirkt eine 
Lockerung der Zcllverbande. Hierdurcli wird die Entstehung von Wanderzellen- 
ansammlungen ais Rk. auf auBere Reize, chem., physikal., Parasiten, Bakterien u. 
andere Miltroorganismen, begiinstigt. (Arbb. Reichsgesundh.-Amt 61. 141—52. Sept. 
1929. Dahlem.) ■ JUNG.

E. A. Kartaschewski, Uber den EinflufS des Vitaminhungers auf den Gaswechsels 
(Trav. In st. E ta t  Sciences med. [russ.: Trudy gossudarstwennogo In s titu ta  medizinskich 
Snanii] 1927- Lfg. 1. 5—23. — 0. 1927- I. 478.) Sc h o n f e l d .

M izuho Sum i, Der Einflufi des Vitamin D  auf V i tarnin A . (Chem. News 139. 
292. 8/11. 1929. — C. 1930. I. 704.) R ie s z .

Marthe Vogt, Bildung und Isolierung von Methylglyozal bei der Glylcolyse durćli 
'lierisches Enzym . Der um nittelbare u. sichere Nachweis fiir die Bldg. von Methyl- 
glyoxal bei der Glykólyse tier. Organe wird durch zahlreiche Elementaranalysen seines 
Bis-2,4-dinitrophenylhydrazons erbracht. Der Kohlenhydratabbau wird quantita tiv  
yerfolgt u. die Ausbeute an Methylglyoxal zu 27,4 u. 17,9% der Theorie gefunden 
(bei der Annahme des Zerfalls eines Mol. Hexose in 2 Moll. Ketonaldehyd). Die opti- 
malen Bedingungen fur gute Methylglyoxalausbeuten werden bestim m t bei A.-A.- 
P raparaten  yon Schweineleber u. -niere, auBerdem bei ausgelaugtem Leber-, Nieren- 
u. Muskelbrei vom Schwein u. Kaninchen. In  Ubereinstimmung m it den Befunden von 
N e u b e r g  u. K o b e l  (C. 1929. *11. 585 u. 2902) bei der alkoh. Zuckerspaltung, sonie der 
bakteriellen Milchsauregarung wird ais Vorbedingung fiir die Anreicherung des Methyl- 
glyoxals die Abwesenheit gróBerer Mengen Koferment bestatigt. Die Ansammlung 
unterbleibt, wenn Koferment beliebiger Herkunft zugegen ist u. das Methvlglyoxal 
dism utiert werden kann. Mehrere Substrate werden auf ihre Eignung zum Ubergang 
in Methylglyoxal gepruft, Hexosediphosphat m it positiyem, die Triosen bisher m it 
negatiyem R esultat. (Biochem. Ztschr. 211. 17—39. 14/8. 1929. Berlin-Dahlem ,

E. V. Rosztóczy, Uber das Verlwillen des freien und Ester-Cholesłerins im  Blute 
und in  den Organen des Kanincliens bei kiinstlicher Gallen-stauung. Der Cholesterin (Chole- 
sterinester)-Geh. der Organe (Best. nach WiNDAUS) von 3 n. Kaninchen im D urchschnitt 
in  % : B lu t 0,08 (0,06); Nebennieren 0,51 (0,48); Milz 0,24 (0,40); Leber 0,03 (0,12); 
Knoehenmark 0,15 (0,22); Lunge 0,09 (0,15); Niere 0,05 (0,07); Herz 0,07 (0,10). Bei 
kiinstlicher Gallenstauung is t in allen Organen besonders aber im B lut u. in den ersten
5 Tagen der Cholesteringeh. stark  yermehrt, der Estergeh. in allen Organen gesunken, 
im Blute yerm ehrt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 68. 690—700. 5/12. 1929. Szeged, Inst. 
f. allgem. Pathol. u. Therap. d. Kgl. ung. Franz Joseph Uniy.) W a d e h n .

J. Becka, Magnesium ais Regulator des Calciummetabolismus. Mg sto rt nach 
Ansicht des Vf. entscheidend den Ca-Stoffwechsel. Die Mg-Sulfat-Gruppe hindert 
die Resorption des Ca aus dem Darm, beschrankt dadurch die A usnutzbarkeit von 
Ca u. die Ca-Retention. Sie verdrangt sogar Ca aus dem Kórper. Die Mg-Chlorid- 
Gruppe fiihrt zu gesteigerter Ausscheidung von Ca durch die Nieren, Ca wird aus der 
Nahrung zwar aufgenommen u. auch noch in den Geweben ausgenutzt, aber nur etwa 
1 Tag lang. Dio Mg-Hydroxyd-Gruppe bewirkt starkę Aufnahme des Ca aus der

Kaiser W ilhelm-Inst. f. Biochem.) K o b e l .
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Nahrung, Fixierung des Ca in  den Geweben u. Steigerung der A usnutzbarkeit des Ca.
— Kolloidales Mg-Hydroxyd halt 0,7 g Ca auf 0,01 g Mg(OH)2 zuriick. (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 67. 253— 59. 23/8. 1929. Briinn, Tierarztl. Hochsch., Chem. Inst.) F . Mii.

Kathe Hesse, Ober den E influp  von Umstimmungen im  vegełativen System auj 
den Phosphatstoffwe.chsel. An zwei P atienten  wurde die Tagesausseheidung von Ca 
in  PO., unter der Einw. von Gynergen bestim m t. Die P 20 5-Ausscheidung scheint 
unter Gynergen abzusinken. W eitere Verss. werden an H undcn angestellt, bei denen 
anorgan. u. organ, gesamtsaurelósliche P 20 5 in H arn  u. B lut bestim m t wird, 3 Tage 
Vorperiode, 3 Tage Yers., 3 Tage Nachperiode. U nter dem EinfluB von Ergotam in 
u. Acetylcholin steigen die W erte an  anorgan. u. organ. P 2Os im B lut u. im H arn, unter 
A tropin in Ephetonin sinken sie ab. Ca-Bilanz im Urin is t n icht in  eindeutiger Weise 
verandert. Diese Befunde werden ais Beeinflussung des P20 5-Stoffwechsels durch 
autonome Gifte gedeutet. (Ztschr. klin. Med. 111. 729—41. 14/11. 1929. Berlin, I I .  Med. 
Klinik Charite.) MEIER.

Jean Van de Velde, Die Ausscheidung von Glucose unter dem Einflu fi von Phos- 
phaten und Sulfaten. In jiziert man einem H unde 30 ccm einer 20% ig. N aH 2P 0 4- 
Lsg., nachdem 200 ccm einer 25% ig. Dextroselsg. injiziert waren, so w ird die Zueker- 
ausscheidung im U rin beschleunigt, u. zwar geben die Blutkorperehen mehr Zucker 
ab ais das Plasma. Bei In jek tion  von N a2H P 0 4 is t das ph  des Blutes wenig oder gar- 
n icht verandert, dennoch w ird wie im vorigen Falle der Zucker, besonders der der 
Blutkorperehen schnell ausgeschieden. N a3P 0 4 verursacht so schnelle Zucker
ausscheidung, daB der Geh. der Blutkorperehen zeitweilig un ter die Norm fallt, es 
en tsteh t ausgesprochene Alkalose. In jektion  von Na,SO,t bew irkt betrachtliche 
Alkalose, laBt aber die Zuckerausscheidung fast unbeejnfluBt. Man kann also schlieBen, 
daB die Alkalose nicht ausschlaggebend fiir die Zuckerausscheidung ist. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102 . 596— 99. 22/11. 1929. Gand, Univ.) Ch. S c h m id t .

A. Bickel und Gr. N igm ann, EzperimenteUe Untersucliungen iiber das Verhalten 
des Leberglykogens nach perorater Hejegabe. Die perorale Verabreichung bestimmter 
Mengen einer unter gewissen VorsiehtsmaBregeln hergestellten Trockenhefe (Levurinose) 
steigert beim Hungerkaninclien, dessen Leberglykogen hochgradig geschwunden ist, 
das Leberglykogen stark . Diese Wrkg. is t n icht an  die in  dem Hefepulver enthaltenen 
Mengen organ. Nahrung, sondern an  bestimmte thermolabile Stoffe der Hefe gekniipft. 
Diese Substanzen wirken ahnlich dem Insulin  glykogenisierend u., wie friiher (C. 1930.
I. 89) gezeigt wurde, blutzuckersenkend. (Bioehem. Ztschr. 210. 443— 47. 29/7. 1929. 
Berlin, Univ., Experimentell-biolog. Abt. d. Patholog. Inst.) B a r z .

Hans Lieb und Franz Lanyar, Alkaptonurie bei minimaler Eiiceifizufuhr. 
Die von einer 25jahrigen A lkaptonurikerin bei eiweifiarmer Ernahrung ausgeschiedene 
Homogentisinsaure entspricht der Gesamtheit des im abgebauten EiweiB enthaltenen 
Tyrosins u. Phenylalanins. Die Stoffwechselstorung betrifft also das gesamte Tyrosin u. 
Plienylalanin, dessen Abbau ausschlieBlich iiber Homogentisinsaure verlauft. (Ztschr. 
physiol. Chem. 186 . 111— 18. 12/12. 1929. Graz, Univ.) / G u g g e n h e im .

Franz Lanyar und Hans Lieb, Alkaptonurie und Kohlehydratentziehung. Die 
durch Kohlenhydratentziehung an  einer A lkaptonurikerin hervorgerufene Acetonurie 
zeigte keinen EinfluB auf die Homogentisinsaureausscheidung. Im  Gegensatz zu 
K a t s c h  u. S t e r n  (C. 1926 . II . 2753) scheint also zwischen Alkapton- u. Acetonurie 
kein Zusammenhang zu bestehen. (Ztschr. physiol. Chem. 186 . 119—23. 12/12. 1929. 
Graz, Univ.) G u g g e n h e im .

James A. Hawkins, Eaton M. Mc Kay und Donald D. van Slyke, Trauben- 
zuckerausscheidung bei Brightscher Krankhe.it. Es wurde die Ausscheidung des gar- 
fahigen Traubenzuekers u. der Blutzucker nach Zufuhr von Traubenzucker untersucht 
bei Gcsunden u. bei K ranken m it verschiedenen Formen von chroń. Nierenkrankheiten, 
u. zwar der hamorrhag., der arteriosklerot. u. der degenerativen Form. Bei allen 
diesen Kranklieiten fand sich haufig eine die Norm iiberschreitende Ausscheidung 
von giirfahigen Zuckern. Bei der degenerativen Form  u. in schw eren;Fallen von 
hamorrhag. N ephritis wurde sie jedesmal gefunden. D er H arn  enthielt iiber 0,3°/o 
wahrend Stdn. des Hungerns u. iiber l°/o nach Traubenzuckerzufuhr. —  Die Blut- 
zuckerunterss. ergaben aber, daB die Glucosurie kein Zeichen von diabet. Veranderung, 
sondern rein renalen Ursprungs ist. Der B lutzuckerstand war n icht entsprechend 
erhóht. (Journ. clin. Investigation 8. 107—21. 20/12. 1929. New York, Hosp. of the 
Rockefeller Inst. for Med. R es.) F . M u l l e r .
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Emile P . Terroine und Therese Reichert, EinflufS von Mineralsalzen auf den 
endogenen Stickstoffsloffwechsel. Ausgewachsene R a tten  wurden 8 Tage lang m it 
einer fast ganz mineralsalzfreien Nahrung, ohne Proteine, gefiittert. Dann erhielten 
sie wieder eine Woche lang dieselbe N ahrung m it einer Zugabe eines der folgenden 
Salze oder der Mischung: NaCl 11,6, KOI 10,4, K 2H P 0 4 23,2, N aH C 03 2,9, K 2S 04 1,8, 
Ca-Citrat 34,8, Mg-Citrat 9,4, Fe-Citrat 5,8. Aus den Verss., die spiiter ausfuhrlich 
wiedergegeben werden, folgt, daB NaC), K 2H P 0 4 u. Ca eine betraclitliche Ersparnis 
im N -H aushalt bedingen, KOI u. Mg sind ohne EinfluB, Fe sclilieBlich vergrófiert die 
N-Ausseheidung. W ird das oben angegebene Salzgemisch in  einer Menge von 1,5 
bis 10 g der tagliclien Nahrung zugegeben, so verm indert sich der endogene N-Umsatz 
um 26%. (Compt. rend. Soc. Biol. 189. 1019—20. 2/12. 1929.) Ch . S c h m id t .

Matthew C. Riddel, Der endogene llarnsaurestoffwechsel bei pernizióser Andmie. 
Bei 12 P atienten  wurde 10—27 Tage lang der endogene Harnsaurestoffwechsel yerfolgt. 
Keiner der Patienten, die an  pernizióser Anamie litten, ha tte  Lebcr oder Leberextrakt 
gebraucht. Die K ost war purinfrei, die Harnsaureausscheidung wahrend des Hunger- 
zustandes n. oder unter der Norm. — Bei unkomplizierten Fallen erwies sich die H arn
saureausscheidung ais n. Sehr charakterist. is t die Beziehung zwischen Steigerung 
der Harnsaureausscheidung u. vermehrtem Auftreten von Reticulocyten im Blut. 
Dies fand sich sowohl bei Remissionen wie bei der Behandlung der K rankheit, u. zwar 
nim m t die Steigerung der Harnsauremenge im B lut 24 Stdn. nach Beginn der Be
handlung schon zu u. erst 1 oder 2 Tage darauf folgt der Anstieg der Reticulocyten. — 
Sonstige Abnorm itaten im  allgemeinen N-Stoffwechsel traten  nicht zu gleicher Zeit 
auf. —  Von besonderer Bedeutung fiir die Steigerung des Harnsaurestoffwechsels 
wahrend Remissionsstadien diirfte der Abbau einer groBen Anzahl von Zellkernen 
aus den Jugendstadien der roten Blutkórperchen u. uberhaupt eine Steigerung des 
Umsatzes von Zellkernmaterial sein. Auch andere Organe ais das Knochenmark 
verandern sich wahrend der Remissionen erheblich. (Journ. clin. Investigation 8. 
69—88. 20/12. 1929. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Thomas Henry Simpson Mem. 
In st. for Med. Res.) F. Mu l l e r .

J.-H. Cascao de Anciaes und Heitor da Fonseca, Erregung der Sekretion und 
der M olilitat des Magens nacli Mineralwasser der Quelle ,,D. Femando“ (Pedras Sal- 
gadas). Die portugies. Quelle ,,D. Fernando1* en thalt 2,269 g C02 u. 2,060 g N aH C03 
in 11. Nach GenuB von 200 ecm des W. tra ten  bei Kranken m it Gasteroptose inner- 
halb 5— 10 Sek. peristalt. Kontraktionen auf, der Magen entleerte sich rasch u. die 
Sekretion von HC1 im Magen stieg stark  an. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 538—41.

Paul van Uytvanck, Die temp&ratursteigernde Wirkung des Dinitro-a-naphthoł-Na 
bei der Taube. Im  AnschluB an die Verss. von H ey m a n n s  u . B o u c k a e r t  (C. 1928.
II. 2039) h a t Vf. Tauben intraperitoneal Na-Dinitro-a-naphthol injiziert u. auch 
hier Temp.-Steigerungen auf iiber 46° beobachtet. Die Tiere sterben unter starker 
Atembeschleunigung u. peripherer GefaBerweiterung; Bestrahlung m it Hg-Lampc 
yerm indert die Temp.-Steigerung nicht. W ahrend der Temp.-Steigerung t r i t t  starkę 
Glykamie auf, wahrend der Glykogengeli. von Leber u. Muskel betrachtlich yer
m indert ist. Der Phosphatgeh. ist in  Blut u. Muskel erhoht, der Ca-Gch. des Blutes 
unverandert. Injektionen von Methylenblau u. /?-Tetrahydronaphthylamin lassen 
die Temp. der Taube unverandert. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 29—31. 10/1. 
Gand, Univ.) Ch. S ch m id t.

R. Rafflin und P. Saradjicłmli, Histamin und Alkalose. Einigen Geisteskranken 
(Epileptikern u. Alkoholikern) wurde Histam in subcutan injiziert. Neben klin. Sym- 
ptomen fand man eine Alkalose des Blutes u. Urins bedingt durch die Cl-Ausscheidung 
durch Darm u. Blase, die in  einem bestimmten Turnus yerlauft. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 102. 559. 22/11. 1929. Clin. d. maladies mentales.) Ch . S c h m id t .

Rene Hazard, Untersuchungen iiber den Antagonismus der Tropinbase (Tropanol) 
und des Pilocarpins auf die Submaxillardruse. LaBt man durch dic Vena saphena 
eines Hundes eine verd. Lsg. von Pilocarpinehlorhydrat, y l00 mg pro kg Korper- 
gewicht u. ccm der Lsg., ei^virken, so setzt SpeichelfluB der G-landula submaxillaris 
ein, der durch Tropanolinjektion durch die 2. Vena saphena vollkommen aufgehoben 
wird. E rneute Gabe von Pilocarpin laBt ihn wieder auftreten. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 102. 574— 76. 22/11. 1929. Paris, Fac. de Mćd.) Ch. Sc h m id t .

M. Lisbonne und Balmes, Chemothzrapie der experi>nentellen Melitococcie mii 
Acridinderivaten. Zwei Schafe u. eine Ziege wurden m it B. melitensis infiziert, Kul-

15/11. 1929.) W a d e h n .
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turon des Blutes u. der Milch ergaben reiehlich Bazillen. Auch die Agglutination war 
positiy, Win. Symptome zeigten die Tiere wahrend der 3 Monate wahrenden Beob- 
achtung nieht. Nach In jektion  yon Gonakrin, 1 cg pro kg Kórpergewicht in Zwischen- 
raum en von 5—7 Tagen injiziert, wurden bei der Ziege M ich  u. B lu t nach der yierten 
Injektion keimfrei. E in  Schaf sta rb  an  einer interkurrenten K rankheit, bei dem zweiten 
wurde das B lut n icht keimfrei. (Compt. rend. Soc. Biol. 103 . 573—74. 22/11. 
1929.) C h. S c h m id t .

E. Kehrer, Narkotische M ittel in  der Geburt, ihre Wirkungen und Indicalionen. 
Vf. p riift durch Registrierung der W ehentatigkeit die Wrkg. der zur Analgesie an- 
gewandten Verff. wahrend der Geburt. Inhalationsnarkotica haben immer hemmende 
Wrkg., Morphin ebenfalls in  der Eróffnungszeit, in  der Austreibungszeit bew irkt es 
keine Aufliebung der Sclimerzen. Die Leitungsanastliesien hemmen die Geburt u. 
sind schwierig anwendbar. R elatiy  g u t scheint die Wrkg. von Pernocton zu sein, das 
die Schmerzen lindert, ohne die W ehentatigkeit wesentlich zu beeinflussen. (Schmerz, 
Narkose, Anaesthesie 2. 304—09. 15/11. 1929. Marburg, Frauenklinik.) Me ie r .

E ugen  Jeckl, Erfahrungen mit Lacligasnarkose. Bei 149 Bauchoperationen wurde 
teils N20-Narkose, teils N 20-Narkose kom biniert m it Lokalanasthesie durchgefuhrt. 
Besonders die Kom bination is t auch fiir groJ3e abdominelle Eingriffe geeignet, ohne 
daB man irgendwelche Schadigungen sieht. Manchmal muB m an geringe Mengen A. 
zugeben, obne daB das Narkoseresultat dadurch beeinfluBt wird. Die einzige Gefahr 
is t die durch 0 2-Mangel bedingte Cyanose, die besonders bei P o tatoren  au ftritt . Im  
allgemeinen durfte N 20-Narkose die beste Form der AUgemeinanasthesie sein. (Schmerz, 
Narkose, Anaesthesie 2. 289— 301. 15/11. 1929. Wien, Mariahilfer Ambulatorium u. 
Spital.) Me i e r .

M. Fr. Jaeger, Praktische Erfahrungen m it der Stickoxydulnarkose. F iir die An- 
wendung in  der Zahnheilkunde is t die N 20-Narkose die Methode, die gesta tte t, bei 
Notwendigkeit allgemeiner Anasthesie, diese ohne Gefahr fiir den Patienten, ohne 
Nachwrkgg. bei yólliger Schmerzlosigkeit durchzufiihren. Die einzige Gefahr is t die 
Cyanose, die aber bei geniigender Aufm erksam keit sehr schnell durch Umstellung 
auf grófiere Sauerstoffzufuhr behoben werden kann. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 2. 
252— 60. 15/10. 1929. D arm stadt, Zahnklinik, Allgem. Ortskrankenkasse.) Me i e r .

Arthur D. Hirschfelder, J. B. Eneboe und R. L. Parsons, Antagonismus von 
Kalium-, Rubidium- und Natriumchlorid gegeniiber der anasthetisierenden Wirkung des 
Magnesiunisulfats. Die anasthetisierende Wrkg. von MgSO,, kann durch Injektion 
von KCl-Lsg. u. RbCl-Lsg. schneller aufgehoben werden ais durch CaCl2. Das gleiche 
gilt fur kombinierte Lsg. von KC1 u. RbCl u. NaCl. NaCl k a t keinen sicheren Effekt, 
weniger w irkt noch LiCl. Die antagonist. W irksam keit geht der HoFFMEISTERschen 
Reihe parallel. (Proceed. Soc. esp . Biol. Med. 26 . 258— 59. Dez. 1928. Uniy. of Minne
sota, Med. School, Dep. of Pharmacol.) Me i e r .

S. Lieben, Uber die Verstarkung der Magnesiumsalzwirkung und dereń Anwend- 
barkeit zur enteralen Narkose. Die Narkose nach Mg t r i t t  um  so leichter ein, nm so 
weniger Ca in  den Geweben vorhanden ist. Eine In jek tion  yon Mg-Salz fu h rt stets 
zu einer yerm ehrten Ca-Ausschwemmung. S pritzt m an am nachsten Tage die gleiche 
Menge MgCl2 (2 g pro kg Tier), so erzeugt sie je tz t beim Ca-verarmten Tier eine tiefe 
Narkose, wahrend am  Vortag das Tier bei Verabfolgung der gleichen Menge vóllig 
m unter blieb. —  MgCl2 is t auch peroral u. peranal wirksam, besonders, wenn es mit 
der Resorption fordernden Galie gegeben w ird. Es gelingt z. B. durch EingieBung 
von 180 g MgCl2 - f  600 g Galie +  400 H 20 , einen 120 kg schweren S tier innerhalb 
von 15 Min. in tiefe Narkose zu yersetzen. E in in das Rectum  eingefiihrter Gummi- 
ballon yerhindert das Ablaufen der Lsg. Diese Narkosemethode konnte fiir Schlacht- 
hauser yon Bedeutung werden. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 144 . 61— 70. Aug. 
1929. Prag, Pharm akol.-Pharm akognost. In s t., Uniy.) WADEHN.

Hans Hartel, Die Rauschnarkose m it Solaesthin. Solaesthin-Hóchst (Methylen- 
chlorid) is t fiir kurzdauernde chirurg. Eingriffe ein ausgezeichnetes Anasthetikum . 
Es is t im Gebrauch wesentlich angenehmer ais Chlorathyl, da m eist kein Erbreehen 
nach dem Aufwachen u. m eist eine gewisse Amnesie fiir die D auer der Operation besteht. 
Zwischenfalle wurden n icht beobachtet. G ut anwendbar is t der Rausch fiir groBere 
Operationen in Kom bination m it Lokalanasthesie. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 2. 
250—52. 15/10. 1929. Dresden.) Me i e r .

B. Martin, Grundsdtzliches zur Arertinnarkose. Die Avertinnarkose is t n icht un- 
bedingt yon der Konz. der ins Rektum  eingebrachten Lsg. abhangig, sondern in  jedem
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Falle is t prim ar eine starkere Resorption vorhanden. F iir den Narkoseeffekt is t dann 
die Geschwindigkeit der Entgiftung maBgebend, die bei jiingeren Menschen groBer 
is t ais bei alten. Kontraindication gegen Avertinnarkose is t Nierenstorung u. Kaehexie. 
Iktórus stó rt dio Entgiftung nicht. Eine geringgradige funktionelle Schadigung der 
Niere t r i t t  wahrscheinlieh bei jeder Avertinnarkose auf. Eine Kombination von A vertin 
u . MgSO.j u. Narkophin scheint die Narkose zu yerbessern u. das Anwendungsgebiet 
zu erweitern. (Schmerz, Narkose, Anaesthcsie 2. 283—89. 15/11. 1929. Berlin, Chirurg. 
Univ.-Klinik.) M e i e r .

L. Lendle, Verhaltnis von Dosis zur Wirkung bei narkotischen Substanzen aus ver- 
schiedenen Oruppen (nach Untersuchungen am Ałemzenlrum des Kaninchens). Dosis 
u. Wrkg. steigen beim Pernokton in  einem annahernd linearen Verhaltnis an, die 
letale Pernoktondosis is t etwa gleich der doppelten Halbatmimgsdosis. Beim Avertin 
is t die atemsenkende Wrkg. gróBerer Dosen relativ geringer, die letale Avertindosis 
is t etwa gleich der dreifachen Halbatmungsdosis. — Der Quotient der Narkosebreite 
is t  beim A vertin ebenfalls gróBer ais beim Pernokton. Dieses w irkt erst bei letaler 
Dosis vollnarkotisch. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 144. 76—82. Aug. 1929. Leipzig, 
Pharmakol. Inst., Univ.) W a d e h n .

J. Keeser, Beitrag zur pharmakologischeń Wirkung der Barbitursaurederivate Per- 
nocton und Somnifen. M it der schon friiher angewandten Sublimationsmethode wird 
der Naciiwcis erbraclit, daB bei Injektion von B arbitursaurederiw . diese sich regel- 
maBig im Zwischenhirn finden, nicht dagegen im GroB-, Mittel- u. Kleinhirn. Im  
Riickenmark finden sich Veronal, Dial u. Luminal nur in  kleiner Menge, gróBere Mengen 
bei Anwendung von Somnifen (Diathyl- u. Isopropylpropenylbarbitursaure), Noctal 
(Isopropylbrompropanylbarbitursaure) u. Pernocton (sek. Butylbrom propenylbarbitur- 
siiure), letzteres findet sich auch in  der Medulla oblongata. Die drei letzten Mittel 
wirken in  kleinerer Dosis auf den Blutdruck senkend ais hemmend auf das Atemzentrum. 
Pernocton is t in  jcdem Falle wirksamer. Eine gleichzeitige Gabe von Morphin u. von 
gróBeren Dosen Scopolamin diirfte eine verstarkte Wrkg. am Atemzentrum bewirken. 
(Schmerz, Narkose, Anaesthesie 2. 260—65. 15/10. 1929. Berlin-Dahlem, Reichsgesund- 
hcitsam t, Physiol. pharmakol. Lab.) Me i e r .

George M. Curtis, Die Wirkung spezifisclter Diuretica. Bericht iiber die z. T. 
in Gemeinschaft m it Asher (vgl. C. 1928.1. 538) durchgefuhrten Verss. u. ihre Theorie. 
(Journ. Amer. med. Assoc. 93. 2016—18. 28/12. 1929. Chicago.) W a d e h n .

W. Kempmann, Elektrolyteinfliisse auf Wasserbindungen, Diurese und Diuretica 
m it besonderer Berucksicldigung des Galciums und des Euphyllins. Am Menschen im 
W.-GIeichgewicht wird dio Ausscheidung von W. u. Cl im  H arn u. gleiclizeitig dio 
Anderung der Konz. von Cl u. Hamoglobiń bestimmt. Nach Zufuhr von 1500 ccm 
Tee is t die Ausscheidung von W. u. Cl durch vorhergehende Euphyllininjektion, mebr 
noch durch Injektion von Euphyllin-Ca gcgeniiber dem einfachen Trinkvers. gesteigert. 
Gegeniiber dem zweiten Vers. kommt cs unter Euphyllin zur Bluteindickung, Konz.- 
Erlióhung von Cl u. Hamoglobiń. (Ztschr. klin. Med. 111. 771—86. 14/11. 1929. 
Aachen, Innere Abt. S tadt. Krankenanstalten.) Me i e r .

Etienne Chabrol, R. Charonnat, M. Maximin und A. Bocąuentin, Experimen- 
lelle Untersuchungen iiber die gallentreibende Wirkwig gewisser Phenolcarbonsduren. 
Injiziert m an einem Hunde mittleren Gewichts intravenos 1 g m-oxybenzoesaures N a, 
p-oxybenzoesaures N a, Prolocalechusaure, Kaffeesdure, Vanillinsaure oder Oallensdure, 
immer ais Na-Salz, u. beobachtet die Gallensekretion in bezug auf Fl.-Menge u. Goli. 
an  festen Substanzen, so findet man eine deutliche Steigerung der eholagogen Eigg. 
in der angegebenen Beihcnfolge. Da das Na-Tribromphenol u. das Dijod-p-phenol 
keinen gallentreibenden Charakter besitzen, so is t dieser nicht unbedingt abhangig 
von der Ggw. arom at. Sauren, Yielmehr wird erneut auf die Bedeutung der C02H- 
Gruppierung hingewiesen. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 3—5. 10/1.) Ch. S c h m id t .

B. Cunningham, Elizabeth Clark und M. O. Lee, Wirkungen von Aconiiin bei 
der Batte. An der m it U rethan leicht narkotisierten R atte  treten  durch 0,0064 mg 
Aconitin keine Anderungen der Herzfreijuenz; auf. Bei gróBeren Dosen t r i t t  IiTegularitat 
auf. Bei gleichzeitiger Zufuhr von Urethan u. Aconitin ist die tódliche Dosis um 50%  
hoher fiir Aconitin ais die am nicht narkotisierten Tier zu 0,026 festgelegte Dosis 
lethal. minima. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 221 22. Dez. 1928. Boston, 
H arvard Med. School. Memor. Found. of Neuro Endocrinc Res.) M e i e r .

Harold L. Otto, Einflufi des Bariumchlorids und des Ouabains au f das Eintreten 
des Kammerflimmems. Die Injektion von 1/3 todliche Dosis Ouabain oder %  mg pro
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kg BaCl2 bewirkt beim vagotomierten Hunde in  Chloretonnarkose eine starkę Hemmung 
der Neigung zum Kammerflimmern dureli meehan. Reize am Myokard. S trophantin 
durfte danacli auch in  der menschlichen Praxis bei Fiillen, in  denen die Gefahr des 
Kammerflimmerns bestelit, giinstige vorbeugende Wrkg. haben. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 26. 201—02. Dez. 1928. Paris, Lab. of Physiol. Fac. of Med.) Me i e r .

W. W. Rufimsky, Uber Steigerung der Adrenalinempfindlichkeit des Frosch- 
herzens nach Kreatin- und Kreatinineinwirkung. Iireatin  in  Lsgg. von 0,0025—0,0034% 
w irkt nur sehr schwaeh auf das isolierte Froschherz u. g ibt m eist einen negativ chrono- 
u. inotropen Effekt. W ird ein Froschherz m it einer inakt. oder fast inak t. Kreatinlsg. 
vorbehandelt, so w irkt Adrenalin in  einer Konz., die an sich keinen Effekt auslost, 
positiv ino trop ; die Wrkg. von Adrenalinlsgg., die an sich schon ak t. sind, wird durch 
die Yorbehandlung m it K reatinlsg. erheblich gesteigert. (PFLUGERs Arch. Physiol. 
223 . 699—708. 3/1. Kasan, Physiol. Labor. Med. Fak. Univ.) W a d e h n .

Ralph H. Major und C. J. Weber, Unłersuchungen iiber depressorische Substanzen 
in  verschiedenen Gewebsexlralcłen. In  Leberextrakten finden sich H istam in, Cholin 
u. eine dritte , noch nicht identifizierte depressor. wirkende Substanz. (Journ. Phar- 
macol. exp. Tlierapeutics 37. 367—78. Nov. 1929. Kansas, Departm . of In tern . Med., 
School of Med., Univ.) WADEHN.

Cecil K. Drinker und Thomas J. Shaughnessy, Die Anwendung eines Gemisches 
von 7 Prozent Kohlensdure und 93Prozent Sauerstoff bei der Behandlung der Kolilen- 
oxydvergiflung. Auf Grund von Erfahrungen an 300Fallen von Kohlenoxydvergiftung, 
die m it einem Inhalationsgemisck von 7°/o C 02 u. 93%  Sauerstoff behandelt wurden, an 
Stelle des von HENDERSON u. H a g g a r d  (Journ. Amer. med. Assoc. 79 [1922], 1137) 
ursprimglich angegebenen Gemisches von 5%  C 02 u. 95%  Sauerstoff, w ird die An
wendung der hóheren C 02-Konz. im  Beginn der Behandlung empfohlen. Die Kohlen- 
oxydvergiftung se tz t offenbar die Anspruchsfahigkeit des Atem zentrum s gegeniiber 
Kohlensaure lierab, so daB hohere C 02-Konzz. ais Reiz erforderlich sind. Schadliche 
Wrkgg. des an  C02 reieheren Gemisches wurden nie beobachtet. (Journ. ind. Hygiene
11 . 301—13. Nov.” l929. Boston, Mass., H a r v a r d  School of Publ. H ealth, Physiol. 
Abt.) H . W o l f f .

Ralph C. Corley, Toleranz fiir  Ldnulose bei verscldedenen Arien experimenteller 
Leberschadigung. (Vgl. C. 1930. I. 1337.) Bei der n. R a tte  verschwindet etwa 90 Min. 
naeh der intravenosen Zufuhr von 2 g pro kg. Die perorale Zufuhr von Lavulose 
b a t in  Mengen von 7 g pro kg nur eine geringe Erhóhung des Blutzuckers u. fast nie 
Erscheinen von Lavulose im B lut zur Folgę. Nach leichter Yergiftung m it P, CHC13, 
H ydrazinsulfat is t nach intravendser Zufuhr die Zeit des Verschwindens aus dem 
B lu t unverandert, bei starken verlangert. Bei peroraler Zufuhr u. Vergiftung kommt 
nicht zum A uftreten von Lavulose im Blut, wolil aber zu starker Erhóhung des B lut
zuckers. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 249. Dez. 1928.) Me i e r .

W. F. Wenner und E. W. Blanchard, Der EinflufS von intravenoser Alkalizufuhr 
auf die physiologische Wirkung des Curare. Nachdem gefunden war, dafi durch Siiure- 
injektion die krampfmaehende, todliche Wrkg. letaler Strychningaben aufgehoben 
werden kann, wurde der EinfluB von Alkalizufuhr auf die lahmende Wrkg. des Curare 
untersucht. Es ergab sich, daB bei H unden nach Zufuhr todlicher Dosen von Curare 
durch Injektion von ca. 3 g N aH C 03, wenn schon Liihmung aller Muskeln m it Aus- 
nahme der Atemmuskeln vorhanden ist, eine vollstandige Erholung in  ca. 15 Min. 
erreicht wird. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 182—83. Dez. 1928. S ta te  Univ. of 
Iowa, Zool. Labor.) Me i e r .

Alphonse Labbe, Reaktion des Bindegewebes auf Teer bei einer M olluske; Doris 
łuiercidata Cuvier. B ringt m an in  den M antel der Molluske Doris tuberculata Cuv. 
Celloidinsonden, die m it Steinkohlenteer getrank t sind, so beobachtet m an vom
6. Tage an, vorher t r i t t  keine R k. auf, das A uftreten ahnlicher histolog. Veranderungen 
wie bei dem durch Teer erzeugten Krebs. Deutliche Abwehrrkk. des Organismus 
treten  erst nach 23 Tagen auf, nach 36 Tagen t r i t t  Exitus ein. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103 . 20—22. 10/1. Paris, Lab. de biol. marinę.) Ch. SCHMIDT.

Robert T. Frank, The Female sex hormono. London: Bailliere 1930. (322 S.) 8°. 25 s. net. 
Verhandlungen der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft. 9. Tagung. Leipzig: F. C. 

W. Vogel 1929. 8°. 9. Geh. vom 25 .-28 . Sept. 1929 in Munster i. W. Hrsg. von 
Wolfgang Heubner u. Behrend Behrens. (103 S.) nn. M. 8.—.



H. Gideon Wells, Chemical aspects of immunity; rev. ed. New York: Chemical Catalog
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Paul Woog, Le Cancer. Essai d’une thćorie cellulaire physicoehimiąue. Paris: Delagrave
1929i (139 S.) 16°.

F. Pharmazie. Desinfektión.
John Uri Lloyd, SiifJholz. Mit 11 Abbildungen nach photograph. Aufnahmen 

des Vf. versehene Beschreibung des Anbaus u. der Gewinnung yon SiifiJiolz in  der Gegend 
von Smyrna. (Amer. Journ. Pharmac. 101. 805—15. Dez. 1929. Cincinnati, Ohio.) H e r t .

W. Hecht, BioJclimalisclie Yersućhe zur Erforschung der Ursachen der Gehalłs- 
schiuanlcungen der Arzneipflanzen. (Heil-Gewurz-Pflanzen 12. 97— 102. 23/12 1929 
Landegg b. Wien.) H e r t e r .

James Coutts, Sanłonin aus schottischer Artemisia. E ine in  Schottland an der 
Kiiste wachsende Artemisiaart, allem Anschein nach Artemisia maritima, enthielt
0.81°/o Sanłonin, also fiir techn. Ausbeutung geniigende Mengen. (Pharmac. Journ. 123.
603—04. 28/12. 1929. Glasgow, Kgl. Techn. Coli.) H e r t e r .

— , Notiz iiber Ephedraalkaloide. Einigc Angaben iiber Gewinnung, physikal. 
Eigg. u. chem. Rkk. von Ephedrin u. Pseudoephedrin. (Pharmac. Journ. 123. 606. 
28/12. 1929. Lab. yon T. u. H. Sm ith .) • H e r t e r .

— , Weitere Mitteilung iiber Brevifolin. Das aus dem ather. Ol von Artemisia brevi- 
folia isolierte Brevifolin wurde von L. H. Eason ais 2-Oxy-4,6-dimethoxyacetophenon, 
C10H 12O4 erkannt. (Pharmac. Journ. 123. G04. 28/12. 1929. Lab. von T. u.
H. Sm ith .) H e r t e r .

James Fitton Couch, Versuche m it Extrakten aus Ascłepias eriocarpa. Mit h. W. 
laBt sich aus Ascłepias eriocarpa ein giftiges E x trak t gewinnen. Der Giftstoff is t durch 
Ba(OH)2 fallbar, unl. in  W., Sauren, Chlf. u. A., 1. in  wss. Alkalicn u. Alkalicarbonaten 
u in  A. E r ist eine komplexe organ. Sśiure, ha t keine glucosid. Eigg., w irkt n icht 
hiimolyt., is t dialysierbar u. enthiilt kein bas. N. (Amer. Journ. Pharmac. 101. 815—21. 
Dez. 1929. W ashington, Bureau of Animal Industry.) H e r t e r .

M. Ruszkowski, Beitrag zum Studium der Bestandigkeit von Jodtinktur. Handels- 
proben von Jod tink tu r enthielten 0,21—3,48% H J. Auf Zusatz yon 1%  K  J 0 3 u. 2%  K J  
wird die H J-Bldg. ganz verhindert. Die Bldg. von H J  beginnt bereits am 4. Tage; 
sie wird durch Aufbewahren der Jod tinktur in m it Korken verschlossenen Flaschen 
begiinstigt. Rohspiritus begiinstigt nicht die HJ-Bldg. Trockenes K J 0 3 verhindert 
nicht die Zers. der Jod tink tu r; in Ggw. yon 1%  K J  beginnt dieHJ-B ldg. erst im zweiten 
M onat; Zusatz von 2%  wss. K J 0 3 yerzogert die HJ-Bldg. ziemlich stark. (Sprawozdania 
z Prac Państwowego In sty tu tu  farmaceutycznego 1924. 8 Seiten Sep.) SCHONFELD.

A. V. Lingelsheim, Bemerkungen iiber medizinische Hefen und Faex medicinalis
D. A .-B . 6. Furunculin  u. Lemirinose sind tro tz  der von Sa b a l it s c h k a  (C. 1930.
1. 1005) festgestellten Garfahigkeit keine medizinische Hefe im Sinne des D. A.-B. 6, 
da sie m it Hafer- bzw. Reisstarke versetzt sind. Wirkliche Faex medicinalis D. A.-B. 6 
sind die so bezeichneten Praparate der Firmen Zym a (Herstellerin von Furunculin), 
H a g e d a  u . Go d a . (Pharmaz. Ztg. 74. 1569—70. 4/12. 1929. Breslau.) H e r t e r .

E. Bohm, Haltbarmachung von Wasserstoffsuperoxydlósung mit Nipagin. Die 
giinstigen Erfahrungen von Tellera  (C. 1930. II. 860) u. a. werden bestśitigt. Eine 
m it 0,1%  Nipagin  versetzte 3%ig. Lsg. yon H 20 2 enthielt nach 3 Jahren  noch 2,7%, 
eine Kontrollprobe schon nach 2 Jahren 0,0%- Ozalsaure u. Harnstoff verzógerten 
zwar die Zers. des H ,0 2, aber bei weitem nicht in  dem i  la Ce -nie Nipagin. (Pharmaz. 
Ztg. 74. 1670—71. 25/12. 1929.) .  H e r t e r .

St. Kosmalski, Zur Frage des Chloroforms und Atliers in  der Narkose. Die Unters. 
zahlreicher in- u. auslandischer Chif.-Proben h a t in den meisten Fallen die Ggw. 
organ. Verunreinigungen ergeben; in yielen Fallen konnten auch HC1 u. reduzierende 
Stoffe nachgewiesen werden. Yon 26 A.-Proben konnte in  16 Aldehyd nachgewiesen 
werden. Im  AnschluB an  diese Befunde werden die Vorschriften der Pharmakopoo 
einer K ritik  unterzogen. (Sprawozdania z Prac Państwowego In sty tu tu  farmaceutycz* 
nego 1925. 8 Seiten Sep.) . S c h o n f e l d .

Mugellini Catullo, Darstellung w n  Natriumcitrat und seine Untersuchung. 840 g 
Citronensaure, gel. in  840 g W. werden langsam unter Schiitteln m it Na2C03 bis zu 
schwach alkal. Rk. versetzt, bei 40° auf 25° Bć., dann bei 80° auf 35° B6. eingedampft. 
Beim Abkuhlen krystallisiert das Salz aus (PorzeOanschale). Aus den m it N orit ent-

1 9 3 0 . I .  F . P haum azik . D e s in f e k t ió n . 1 3 2 9



1 3 3 0 F . PlTARSIAZIK. DESINFEKTION. 1 9 3 0 . I .

farbten  Mutterlaugen lassen sieli zwei weitere Fraktionen gewinnen. Gesamt&usbeute 
1075 greines N alrium citrat.— Veraschen yon 2 g Salz, Aufnełimen der Asche m it 50 ccm 
x/2-n. H 2S 0 4, Zuriicktitrieren m it V2-n. KOH (Methylorange) fiihrte zur E rm ittlung 
eines Reinheitsgrades von 88,218%, ein GroBhandelsprod. (THOMAS MORSON, London) 
war zu 90,5945% rein. (Boli. chim. farmao. 68. 1003. 30/11. 1929.) H e r t e r .

C. A. Rojahn und Walter Schill, Apulosin. Das Mattel, erfunden yon B e rn -  
HARDT, w ird vertrieben durch die Bi e p h a G. m. b. H ., Hannover. E s is t deklariert 
„T rit. Hormone" u. wird fiirLungen- u. Darmtuberkulose etc. empfohlen. Die Analyse 
ergab: Milchzucker (mindestens die Halfte) bas. Mg-Carbonat (ca. 40%), Ca-Phosphat 
u. geringe Mengen von NaCl (?), F eS 04 ( ?), S i02 oder Silicaten. EiweiBstoffe ais 
Begleitsubstanzen von Hormonen waren n ieht nachweisbar. (Apoth.-Ztg. 44. 1464 
bis 1465. 23/11. 1929. Halle, Chem.-pharm. In st. d. Univ.) H e r t e r .

C. A. Rojahn und Walter Schill, Epulosan. (Ygl. vorst. Ref.) E rfinder u. 
Vertrieb wie bei Apulosin (vgl. vorst. Ref.), empfohlen boi Magen- u. Darmkrebs, de
klariert „T rit. Horm one". Die Zus. gleicht der des yorst. genannten Mittels in  etwas 
abweichenden Mengenyerhaltnissen. (Apoth.-Ztg. 44. 1465. 23/11. 1929. Halle, Chem.- 
pharm. In s t. d. U niv.) H e r t e r .

C. A. Rojahn und Walter Schill, Graine de L in -T a ń n . 250 g Leinsamen, m it 
Anisol parfiimiert, fiir 7,00 F rc . von D r.H . F e r r e  & Co., Paris, yertrieben. (Apoth.- 
Ztg. 44. 1465. 23/11. 1929. Halle, Chem.-pharm. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

H . Kemper, E in  neuer Verga$ungsapparat zur Sch,wefeldioxyderzeugung. Be- 
schreibung eines App. zur Erzeugung von Sehwefeldioxyd fiir die Raumentwesung 
un ter Umgehung der Feuersgefahr, die sonst beim Yerbrennen von Schwefelkohlen- 
stoffpraparaten in  geschlossenen Raum en besteht. (Ztschr. Desinfektion 21. 301—02. 
Dez. 1929. Berlin-Dahlem.) Sp l it t g e r b e r .

Th. Sabalitschka, Synthetische Sludien uber die Beziehung zwischen chemisclier 
Konstitution und Wirhung auf Mikroorganismen. V III. Mit F. L. Schweitzer: Gluco- 
side der einfachen und chlorierten Paraoxybenzoesdure und ihrer Ester. (VII. ygl. C. 1929.
I I .  192.) Die baktericide W rkg., gemessen an  Staphylococcus pyogenes aureus, war, 
wenn Plienol =  1 gesetzt wurde, bei p-Oxybenzoesaure 3,6, p-Qxybenzoesaureglucosid 3,0, 
p-Oxybenzoesauremćthylester 2,6, p-Oxybenzoesauremethylesterglucosid 2,7, 3-Chlor-4-oxy- 
benzoesdure 37,0, 3-Chlor-4-oxybenzoesameglucosid 4,3. Glucose war in  der Versuehszeit 
n ieht nachzuweisen, es handelt sich also um die W rkg. der Glucoside, n ieht etwaiger 
Spaltprodd. Die Verss. beweisen, daB ein SehluB a priori auf die baktericide Wrkg. 
eines Glucosids n ieht móglich ist.

V e r s u c h e .  p-\fi-Tetraacetyl-d-glucosido\oxybenzoesduremethylesler, [(CH3CO),j- 
C6H 7Os]- 0 -C 6H4-C02CH3, aus Acetobromglucose in  der dreifachen Menge Aceton 
u. dem N atrium phenolat des p-Oxybenzoesauremethylesters in  der doppelten Menge 
W. durch allmahliches Zugeben un ter Schiitteln, 12-std. Stehen. F . 162,5° (korr.), 
[c c ]d 17 =  — 24,0°, Ausbeute 25% . —  p-[fi-d-Glucosido]-oxybenzoesaure, (C6H u 0 5)- 
0 -C 6H 4-C02H, aus yoriger Verb. u. Ba(ÓH)2, F . 213° (korr.), [a]i}17 =  —79,2°, Aus
beute 80% . — p-[fS-d-Glucosido]-oxybenzoesauremethylester, (C6H n 0 5)-0 -C 6H 4-C02CH3, 
aus dem Saureglueosid in  Methanol u. Diazomethan in  W ., F . 169° (korr.), [oc]d16 =  
—78,1°, sil. in  A., wl. in  k., zl. in  h. W., Aceton, Essigester, unl. in  k ., wl. in  h. Bzl. 
u. Toluol, unl. in  A., Chlf., CC14, Lg., Bzn., PAe. — 3-Chlor-4-[f}-tetraacetyl-d-glucosido]- 
oxybenzoesduremethylester, [(CH3-C0)4C6H 7O5]-O -C6H 3Cl-CO2CH3, D arst. analog der 
chlorfreien Verb., F . 137,5° (korr.), [a]o17 =  — 44,9°, wl. in  W. u. A., 11. in  Chlf. u. 
Aceton, noch leichter in  Bzl., 11. in  h. A., unl. in  Bzn., Lg., PAe., etwas 1. in  w. CC14 
u. CS2. — 3-Chlor-4-[fi-d-glucosido]-oxybenzoesaure, (C6H u 0 5)-0 -C 6H 3Cl-C02H, aus 
yoriger Verb. u. Ba(OH),, F . 183° (korr.) unter Zers. [ c c ]d 17 =  — 70,7°, Ausbeute 
73%, wl. in  k., sil. in  h. W., 11. in  A., wl. in  Aceton, unl. in  A., Chlf., Bzl., Bzn., Lg., 
PAe., Essigester. — 3-Chlor-4-[fi-d-glucosido]-oxybenzoesduremethylester, (C6I In 0 5)'
O • C6H 3C1 • C02 • CH:!, D arst. analog der chlorfreien Verb., F . 214,5° (korr.), [a]D18 =  
—50,3°, Ausbeute 93%, wl. in  k., leichter in  h. W ., sil. in  A., wl. in  k ., 11. in  h. Aceton, 
unl. in  Chlf., CC14, Lg., Bzn., PAe. —  3,5-Dichlor-4-[fi-telraacetyl-d-glucosido]-ox>j- 
Oenzoesauremethylester, [(CH3-C0)4-C6H 70 5]- 0 -C 6H2Cl3-C02-CH3, analog obigen Verbb. 
bei 3-tagigem Stehen, F . 112° (korr.), Ausbeute 10%, unl. in  k., wl. in w . W., wl. in 
k., sil. in  w. A., swl. in  A., k. gut, w. reichlich 1. in  Chlf. u. Bzl., wl. in  k., 11. in h. 
Aceton u. CC14, unl. in  Bzn., PAe., Lg. Bei der Einw. yon Ba(OH)2 w ird Glucose ab- 
gespalten; Einleiten y o n N H 3-Gas in  die m it Kaltemischung gekuhlte methylalkohol. 
Lsg. fuhrt zu 3,-5-Dichlor-4-[fi-d-glucosido]-oxybenzoesdureamid, (CjHjj^O^) • O ■ CelLCli'



1 9 3 0 . I . P . P h a r m a z ie . D k s in f e k t io n . 1 3 3 1

CONH2, in  90% Ausbeute; das Amid zers. sich bei ca. 150°, jo nach Schnelligkeit 
des Erhitzens, ohne zu schm., is t swl. in  k., besser 1. in  h. W., A. u. Aceton, swl. in  
anderen Losungsmm. Bei einer 0,7%ig. methylalkohol. Lsg. konnte im  2-dm-Rohr 
keine Drehung beobachtet werden. — Die /J-Konfiguration der Esterglucoside wurde 
durch die Spaltbarkeit m it Emulsin bewiesen. —  Die Phenolate wurden gewonnen 
durch Pulvern von NaOH unter absol. A., konz. Losen in  Methanol, Zugeben der 
Lsg. des Phenols in  A., Fallen m it 10-mal soviel A., PAe. oder Lg., ais Methanol ver- 
w andt -wurde, Schuttcln, Absaugen, Trocknen; Ausbeute fast quantitativ . (Arch. 
Pharm az. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 675—85. Dez. 1929.) H e r t e r .

David Wilbur Horn und Arthur Osol, Rducherung m it Formaldehyd. Vff. priiften 
die in  mehreren S taatcn Nordamerikas offiziellen u. einige sonst vorgeschlagene Vcrff. 
zur Raumdesinfektion durch Raucherung m it Formaldehyd nach, die auf der Vergasung 
von Formaldehyd durch die Einw. von KMnO.,, K 2Cr30 7, CaO u. Chlorkalk auf seine 
wss. oder schwefelsaure Lsg. beruhen. Es zeigte sich, daB Ausbeute an  HCHO, Konz. 
desselben in  dem yergasten Raum  u. Kosten der Yerff. stark  voneinander abweichen; 
einzelne angebliche Verbesserungen bestehender Verff. erwiesen sich nur ais Ver- 
schlechterungcn, abgesehen von der Existenz ganz unsinniger Vorschriften. — Neben 
der Konz. des HCHO spielen noch andere Faktoren eine Rolle, so muB die relative 
Feuchtigkeit mindestens 60°/o betragcn. Vff. stellten fest, bei wełchen Verff. diese 
erreicht wird, wenn sie vor der Vergasung 35%  betragt. Auch Temp. u. Zeit diirften 
EinfluB auf die desinfizierende Wrkg. haben. Kompetente Stellen, z. B. die American 
Public H ealth Association miiBten in  systcmat. bakteriolog. Verss. an  den einzelnen 
in  B etracht kommenden Krankheitserregern diese Fragen kliiren. (Amer. Journ . 
Pharm ac. 101. 741—78. Nov. 1929.) H e r t e r .

Max Steinkuhler, Dresden-WeiBer Hirsch, Therapeutisch wirkende Salzmasse, 
dad. gek., daB der Schmelze kolloidale Lsgg. von Melallen oder Metallverbb. oder von 
Metalloiden oder von Metalloidverbb. oder auch beide A rten von Chemikalien neben- 
einander bis zum ruhigen FlieBen unter weiterem Erhitzen zugesetzt werden, wobei 
auBer karamelisiertem Traubenzucker auch andere Kohlehydrate Verwendung finden 
konnen. (D. R. P. 488 201 KI. 30 h vom 20/5.1927, ausg. 24/12.1929. Zus. zu D. R. P. 
408529; C. 1925. I. 1823.) Sc h u t z .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Oskar Neubert, Lever- 
kusen, Herstellung von kolloidalem Chlorsilber. (A. P. 1734269 vom 30/7. 1928, ausg. 
5/11. 1929. D. P rior. 9/8. 1927. — C. 1929. II. 2911 [E. P . 317 121].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Berlin- 
Charlottenburg, Adolf Feldt, Erich Borgwardt und Max Gehrke, Berlin), Dar- 
stellung von Derivaien cyclischer Aminometallmercaptoverbindungen. (D. R. P. 487104  
KI. 12o vom 3/6. 1924, ausg. 2/12. 1929. — C. 1926. I I .  1335 [E. P . 234 806].) A l t p .

August Albert, Miinchen, Herstellung organischer Quecksilberverbindungen. (D.R.P. 
487726 KI. 12 o vom 13/1. 1923, ausg. 19/12. 1929. —C. 1927. I. 950 [E. P. 
206 507 usw.].) A l t p e t e r .

Chinoin Gyogyszer-es Vegeszeti Termekek Gy&ra R. T. (Dr. Kereszfy & 
Dr. Wolf), Ujpest, Ungam, Darstellung von organischen Quecksilberverbindungen, 
dad. gek., daB ungesatt. aliphat. Verbb. oder eine ungesatt. aliphat. Seitenkette auf- 
weisende arom at. Verbb. m it solchen — aus ungesatt. Sauren oder dereń Abkómm- 
lingen u. Hg-Salzen mittels Anlagerung darstellbaren — organ. Hg-Yerbb. ais Hg- 
tlberfiihrungsmassen in Rk. gebracht werden, in welchen wenigstens eine Valenz 
des Hg unm ittelbar an ein C-Atom gekniipft ist. — Z. B. wird Acetatmercuriathoxy- 
hydrozimtsaureviethylester C6H5CH(OC2H5)'CH(HgOOCCH3)-COOCH3 (F. 122,5°) (I) u. 
Camphersaurehalballylamid (II) in absol. A. mehrere Stdn. am RiickfluB gekocht, 
der A. abdest., der Ruckstand m it Ae. oder Essigester gewasclien, wobei die Hg-Verb. 
des II zuriickbleibt. Das Prod. ist 1. in CH3OH, A., verd. Alkalien u. N H 3, unl. in W. 
Hg-Geh. etwa 36%  entsprechend Zus. C17H 29OcNHg. — Das gleiche Prod. entsteht
auch bei Einw. von Oxybuttersaure-Hg-Verb. CH3CH(OH)—C H < ^ ^ ^ > 0  auf H. —
Aus I  u. Salicylallylamid-o-essigsdure C6H4(OCH2COOH)1(CONHCH2-C H =C H 2)2 en t
steht ein in  organ. Losungsmm. u. W. wl. Prod. — Die Verbb. sollen zu thera/peut. 
Zwecken dienen. (Oe. P. 115 016 vom 5/12. 1927, ausg. 25/11. 1929. Ung. Prior. 
9/12. 1926.) A l t p e t e r .
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Marius Louis Picon, Frankreich, Herstellung non neulralem Wismutcamplier- 
carbonat. Das nacli dem Verf. des H auptpat. erhiiltliche Prod. h a t die Zus. (CjjHjjOg^Bi, 
enthalt 29,25% Bi20 3, 74,14% Camphercarbonsaure, ist vollig 1. in  absol. A., 95%ig. A., 
Bzn., CH 3OH, A., Aceton, CS2, Chlf., CC1.„ Mineralołen, pflanzlichen Olen. — Die 
D arst. des Prod. kann auch unter Verwendung von Bi-Oxydhydrat erfolgen, wobei 
jedoch ein weniger reines Prod. erhalten wird. (F. P. 35 081 vom 8/2. 1928, ausg. 
3/12. 1929. Zus. zu F. P. 657694; C. 1929. II. 1324.) A l t p e t e r .

Gesellscliaft fiir Chemische Industrie in Basel.. Basel, und Walter Minnich, 
Montreux, Sehweiz, Darstellung von therapeutisch lioclmirksamen Esttrn ungesdttigter 
Sauren. (D. Pt. P. 487 597 KI. 12o vom 13/9. 1924, ausg. 9/12. 1929. Schwz. Prior. 
19/11. 1923. — C. 1925. I I .  617 [Schwz. P. 107736], 1926. I I .  2498 [E. P . 
243 510].) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Karl Streitwoli, 
F rank fu rt a. M., und Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus), Darstellung von N-substi- 
łuierten Arsenobenzimidazolonen. (D. R. P. 488 891 KI. 12p vom 3/12. 1926, ausg. 
10/1. 1930. — C. 1 9 2 9 .1. 2582 [E. P. 281 690],) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Herstellung von Doppel- 
rerbindungen aus Alkoxychinolinen. oder -isochinolinen und 3,3-Diplienolisatin durch 
Umsetzung geeigneter Salze im  Yerhaltnis 2: 1. Es laBt sich z. B. vereinigen: 3,3-Di- 
phenolisatin m it 6,8-Didtlioxychinolin oder m it Papamrin. Die Prodd. sollen tJierapeut. 
Vcrwendung finden. (E. P. 321 959 vom 22/8.1928, ausg. 19/12. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Otto Eisleb, Hof- 
heim, Taunus, und Heinrich Jensch, F rank fu rt a. M.-Hóehst), Darstellung basischer 
Derivale der Ńitro-9-aminoacridine. (D. R. P. 488680 KI. 12p vom 12/1. 1927, ausg. 
9/1. 1930. — C. 1929. I I .  327 [E. P . 283 510].) A l t p e t e r .

J. D. Riedel-E. de Haen A. G., Berlin-Britz, Darstellung von pulverfórmigen, 
gut resorbierbaren Filiciwpraparaten, dad. gek., daB m an Filicin  gemeinsam m it Gallen- 
sduren aus Lsgg. ihrer Alkali- oder Erdalkalisalze durch Sauren abscheidet u. die aus- 
gefallten Prodd. nach Trennung vom F iltra t bei maBigen Tcmpp. trocknet. —  Z. B. 
werden 25 g Cholsaure u. 25 g Filicin in  ammoniakal. Lsg. oder 33 g Desoxycholsaure 
u . 66 g Filicin, gel. in  NaOH, durch Ansauern gefallt u. getrocknet. Man erhiilt so 
gelbgefarbte pulverfórmige Prodd., die in W. u. Sauren unl., in Alkalien dagegen 1. 
sind. (D. R. P. 481130 KI. 12 q vom 17/11. 1925, ausg. 14/8. 1929.) U l l r ic h .

Berthia Barr Anderson Hartil, Paisley, Schottl., Huhneraugenmitlel. Man ver- 
se tzt eine kochende Soda-Lsg. m it Citronensaft u. fiigt schliefilich einige Tropfen 
KM nOi-Lsg. zu. (E. P. 322 252 vom 7/9. 1928, ausg. 27/12. 1929.) Sc h u t z .

Friedrich Merz, F rank fu rt a. M., Herstellung von eine Iwhe Schmierfdhigkeit 
aufweisenden Salben, insbesondere Wassersalben. (A. P. 1732105 vom 28/9. 1926, 
ausg. 15/10.1929. D. Prior. 30/3.1926. — C. 1927- I I .  292 [D. R. P . 443 756].) Sc h o t t .

W. Mac Adie, London, Aseptisch yerschliefibare Glasflasche. Man tauch t eine 
Celluloselcappe in  eine asept. wirkende Lsg. u. preBt sie iiber dię Flaschenóffnung, 
auf der sie getrocknet wird. (E. P. 320799 vom 14/11.1928, ausg. 14/11.1929.) SCHUTZ.

F . Chevrier, Bordeaux, und M. L. Grille, Paris, Elektrolytisclie Herstellung hypo- 
cMorit- und chlorhaltiger Desinfektionsmittel. (E. P. 320 096 vom 4/4. 1928, ausg. 31/10. 
1929. — C. 1928. I. 2744 [F. P . 635 654].) D r e w s .

6. Analyse. Laboratorium.
W. E. Forsythe, Die genaue Messung Iwlier Temperaturen. Vf. g ib t eine ein- 

gchende Schilderung der MeBgerate fiir therm oelektr. u. opt. Temp.-Messung. Die 
Fehlerąuellen, Reiehweite u. Genauigkeit sowie die Eichung der Instrum ente werden 
eingehend diskutiert. Die einzelnen Angaben siehe Original. (Journ. Amer. ceram. 
Soc. 12. 780—813. Dez. 1929. Nela Park, Cleveland, Ohio. G. E. Co.) S a l m a n g .

Jaoąuin Redin, Der neue Tliermoregulator Redin. Der Vf. beschreibt einen neuen 
Thermoregulator, dessen wesentliches neues Prinzip das ist, daB die Hg-Saule des zur 
Messung der Temp. benutzten Thermometers selbst einen Teil des regulierenden Strom- 
kreises bildet. Die genaue Anordnung muB im Original nachgelesen werden. (Herst.:
E . L e y b o l d  Naclif. A.-G., Koln.) (Afinidad. 9. 15— 17. Jan . 1929.) WlLLSTAEDT.

Henry Leffmann, Mikrocliemische Analyse. E in ige h is to r. A ngaben iiber Mikro- 
chemie u n te r  A bdruck einer Z eiehnung u. Mk. beobaehteter K ry sta lle  aus ANTONIO 
LEEUWENHOEKs „A rcana N a tu rae“ , ged ruck t 1696. — Auf dem  O b jek ttrager u n te r
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dem Deckglas kónnen sich die Krystalle nur in  zwei Dimensionen entwickeln, meist 
crzeugt man sie besser im Reagensglas durch langsames W achstum u. iiberfiihrt sie 
dann auf einen Objekttriiger. — Bemerkungen iiber den U nterricht in  mikrocbem. 
Unterss. (Amer. Journ . Pharmac. 101. 779—81. Nov. 1929. H enry Leffmann Che- 
m istry Res. Fund. Wagner Fee Inst. of Science.) ' H e r t e r .

Runar Collander, Eine vereinfachte Mikrometlwde zur Bestimmung des spezifisćhen 
Gewichtes von Fliissigkeiten. (Vgl. GlCKLHORN u . N is t l e r , C. 1929. I I .  2913.) Die 
zu untersuchende FI. wird, falls sie farblos ist, m it einer Spur Methylenblau oder eines 
anderen stark fiirbenden Farbstoffes gefarbt, in  eine 1—2 cm langc u. 0,5—1 mm weite 
Glascapillare gcfiiUt u. die Capillare in  eine Vergleichslsg. m it bekannter D. liorizontal 
derart eingehangt, daB sie sich einige cm unter der Fl.-Oberflache befindet. Nach 
Temp.-Ausgleich wird die Capillare in schrage Stcllung gedreht, u. mittels Lupę beob
achtet, ob die farbige FI. aus der oberen oder unteren Capillarenoffnung austritt. Durch 
EinschlieBen des gesuchten Wertes zwischen 2 sehr eng einander angenahertc Grenz- 
werte, z. B. die D. von 2 um 0,01% verschiedener NaCl-Lsgg. laBt sich die gesuchte D. 
sehr genau bestimmen. Es geniigen schon ca. 0,02 ccm. (Protoplasma 8. 440— 42. 
Dez. 1929. Helsingfors, Univ.) K r u g e r .

Mieczysław Jasiński, Beruht die Mikrometlwde zur Bestimmung des Molekular- 
gewiclits nach Barger auf der Bildung von Konvektionsstromungen zwischen den Fliissig- 
Iceiten ? Bei Arbeiten iiber die Vergleichskonz. physiolog. Fil. wurde versucht, die Ver- 
anderungen in  den Fil. m it der BARGERsclien Methode (Journ. chem. Soc., London 85 
[1904]. 286) zu bestimmen. Ais die weniger kcmz. FI. m it dickkórnigem Carmin gefarbt 
wurde, ging das Carmin m it den Losungsmm. in die mehr konz. FI. iiber. W eitere Verss. 
wurden m it anorgan. FU ausgefuhrt: Es wurden 2 verschieden konz. NaCl-Lsgg. be- 
reitet, die weniger konz. wurde m it Carminsuspension gefarbt. In  eine Capillare wurde
1 Tropfen der sta rk  konz. Lsg. eingefiihrt, dann lieB man eine kleine Luftblase auf- 
steigen, worauf die Capillare m it der gefarbten NaCl-Lsg. gefullt wurde. Durch wieder- 
holtes Neigen lieB man eine Luftsaule von 2—3 cm aufsteigen, dann wurde das Rohr 
zugeschmolzen u. im Therm ostaten stehen gelassen. Nach 24 Stdn. waren beide Tropfen 
durch eine diinne Schicht der gefarbten FI. verbunden. Die Beobachtung, daB die 
Carminkórner von dem weniger zum mehr konz. Tropfen durch eine Strómung ge- 
tragen werden, zeigt, daB beim Ausgleich der Konzz. in der BARGERsclien Mikro- 
methode die Dest. keine Rolle spielt, u. daB die Veranderungen in  der Lange der unter- 
suchten Tropfen durch Entstehung von Konvektionsstr6mungen zwischen den beiden 
Fil. yerursacht werden. (Roczniki Chemji 9. 623—27. 1929.) SCHONFELD.

C. Ruiz und A. Canoni, Die mikrokryoskopische Metlwde von Bast. Die Methode 
von R a s t  (C. 1922. II . 1069) wird besprochen. (Chemia 6. Nr. 28. 1— 6. Ju li
1928.) WlLLSTAEDT.

Bouchetal de La Roche, Bestimmung der letzten Linien der Speklren einiger Elemenle 
im  gasformigen Zustand. Vf. untersucht die Spektren von Gasmischungen. Die An- 
regung geschieht durch Funken. Eine Induktionsspule wird m it Wechselstrom von 
110 Volt gespeist u. ladet einen Kondensator von 0,02 Mikrofarad, der sich durch das 
zu untersuchende Gas zwischen Metallelektroden, meist Al, Abstand 2 mm entladt. 
Die Mischung der Gase wird unter Vermeidung von Hg u. W. vorgenommen. Ergebnisse: 
(Mischung m itN 2) H 2; letzteLinie 6363 bei 10~3 — 10"6 H2 Cl2; keine sehr empfindlichc 
Linie; le tzte Linien bei 10_1 Cl2: 2710, 2691, 2685 (C llll-Spektrum ). — Br2 (unter
sucht ais H B r); letzte Linie bei 3 -10~3 Br2 2842; bei 5-10-2 Br2 sind alle Linien des 
Br III-  Spektrums schon vorhanden. — F 2 (untersucht ais SiF4 u. BF3); das Trip lett 
3505, 3502, 3501 is t bei 10_)— 10-5 F 2 gerade noch sichtbar. — S (untersucht ais S 0 2) ; 
bei 10-3 keine Linio mehr sichtbar; bei 3-10-3 charakterist. die Linien 5640 u. 5433.
— P  (untersucht ais P H 3); bei 10~4 P  letzte Linien 4222 u. 2534. — B (untersucht 
ais BF3); charakterist. die Linien 2498 u. 2457 bei 10-5 B. — C (untersucht ais C 02); 
letzte Linien bei 10-6 C 4266, 2512 u. 2289 (2297?). — Si (untersucht ais SiF4?); bei 
10~6 Si letzte Linien 2881 u. 2514. —N 2 (yerdiinnt m it H2); am empfindlichsten sind 
die Linien 4643 und 4631; 4643 noch bei 10"6 N2 sichtbar. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 45. 922—30. Okt. 1929.) L o r e n z .

P. Gilard und P. Swings, Uber eine einfache Methode zur Bestimmung der A b 
sorption von Glasem im  Ultraviolett. Vff. verwenden zur Best. der Absorption von 
Glasern ein einfaehes Verf.: Das Spektrum einer konstanten Lichtąuelle w ird m it 
verschiedenen Belichtungszeiten photographiert. Dann wird eine Scheibe des zu unter- 
suchenden Glases in  den Strahlengang gestellt u. das Spektrum noehmals aufgenommen.
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Sind die Verhaltnissc der Belichtiingszeiten giinstig gewahlt, dann kann die Absorption 
durch das Glas schon visuell durch Vergleich m it den ersten Spektrogrammen bestim m t 
werden. — Vff. untersuchen so Terschiedeno Gliiser. Zugabe von NiO zum Glas.erhoht 
die Durchlassigkeit fiir U ltraviolett von 2700—3000 A, BaO erhóht ebenfalls, aber 
n icht so stark. — Die gleiche Methode laBt sich naturłich auch zur Best. der Absorption 
im Sichtbaren anwenden. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 15. 749—55. 
12/10. 1929. Cointe, Obserwatorium.) L o r e n z .

Fritz Kastner, Die Verivendung der Rontgenmetlioden in  der Technik. Be- 
schreibung der Apparaturen, Verff. u. Anwendungsbeispiele. (Sprechsaal 63. 21—24. 
9/1. 1930.) S a l m a n g .

Rani Wernicke und Fernando Modern, Mikroica-sserstoffelektrode. Die Mikro- 
elektrode der Vff. erlaubt die pH-Best. in 0,05—0,4 ccm FI. u. liefert vóllig zufrieden- 
stellende Resultate. (Anales Asoc. quim. Argentina 17- 91— 94. Ju n i 1929. Buenos- 
Aires, Bakteriolog. Inst., Laborat. f. biolog. Physik.) WlLLSTAEDT.

E lem ente und anorganische Verblndungen,
Friedrich L. Hahn, Die analytische Verwendung des o-Oxychinolin. (Vgl. B e r g , 

C. 1930. I. 1011.) Vf. u. anschUeBend R. Berg auBern sich iiber Priori tatsfragen. 
(Pharmaz. Ztg. 74. 1546— 47. 30/11. 1929. F rankfru t a. M. u. Kónigsberg.) H e r t e r .

I. St. Lorant, Ober eine neue colorimetrische Mikromethode zur Beslimmung des 
Schwefels in  Sulfiden, Sulfaten usw. Die Best. des H 2S  h a t Vf. folgendermaBen aus- 
gefiihrt: Eine genau abgemessene Menge der sulfidhaltigen Lsg. wurde in  einen m it 
eingeschliffenem Glasstopfen versehenen, bis zu 50 ccm graduierten MeBzylinder 
gebracht, in  dem sich 20 ccm Zinkacetatlsg. befand (50 g Zinkacetat, 10 g N atrium - 
ace ta t u. 0,05 g NaCł in  1 L iter dest. W .; Triibung s tó rt nicht). Der Zylinder wurde 
bis zur Markę 35 m it dest. W. aufgefiillt. N un wurden 7,5 ccm Reagenslsg. m ittels 
P ipette  hinzugefugt u. die Offnung des Zylinders m it dem Stopfen yerschlossen (Rea
genslsg. : 1 g Dimethyl-p-phenylendiaminsulfat [Me r c k ] wird m it 100 ccm W. in  einen 
Zweiliterkolben gebracht u. sofort m it 400 ccm vorbereiteter, konz. H 2S0., unter 
Kiihlung versetzt; darni w ird ebenfalls un ter Kiihlung bis zur Markę aufgefiillt; die 
farblose Lsg. is t unbeschrankt lange haltbar). Sodann wurden noch 2 ccm Fe-Lsg. 
(25 g Ferriam m onsulfat pro analysi Me r c k  werden m it 5 ccm konz. H 2S 04 versetzt u. 
das Ganze m it dest. W. auf 200 ccm aufgefiillt), ebenfalls m ittels P ipette, schnell 
zugesetzt u. der nur wenig geliipfte Stopfen sofort wieder aufgesetzt. Bei langsamem 
Umschwenken en tstand  Rotfarbung, die aber abblaBte u. in  Blau iiberging. Die colori- 
m etr. Ablesung wurde 1 Stde. nach SchlieBen des Zylinders vorgenommen. — Es 
werden ferner genaue Angaben iiber Red. der Sulfate u. gleichzeitige Dest. der dabei 
entstandenen H 2S gemacht. 1 Mikrogramm S in 10 ccm Lsg. ergab noch Blaufarbung. 
(Ztschr. physiol. Chem. 185. 245— 66. 30/11. 1929. Prag, Univ.) WlNKELMANN.

G. Sensi und R. Testori, TJntersuchung von Alum inium , Eisen, Chrom, Mangan, 
Zink, Nickel und Kobalt m it organischen Reagenzien. Anwendung ii\ der syslemalischen 
gualitaliven Analyse. Aus dem F iltra t der H 2S-Gruppe wird wie ublich m it NH3 u. 
(NH.,)2S gefallt, der Nd. in  wenig Kónigswasser gel., verd., m it N a2C03 iibersattigt 
u. m it Br2 gekocht. Die Lsg. wird auf C r04", der Nd. nach Lsg. in  wenig HC1 auf A l'" , 
F e ” '  M n", Z n", N i"  u. Co" m ittels Farbrkk. m it organ. Reagenzien untersucht. 
F iir die einzelnen Elemente werden folgende Rkk. bzw. Reagenzien empfolilen: Eisen: 
Salicylsaure, Morphin, Guajacol, Vanillin, Pyrogallol, Tannin, A ntipyrin, Anthranil- 
saure, Cupferron u. viele andere organ. Stoffe, fiir Spuren K 3Fe(CN)6 u. KSCN. — 
Chrom ais (CrO.,"): m it D iphenylcarbazid in  salzsaurer Lsg. rotviolette Farbung (mit 
Fe in  neutraler Lsg. pfirsichblutenfarben). — A lum inium : Mit 1/5 Vol. alkoh. l% ig- 
Alizarinlsg. in  ammoniakal. Lsg. R otfarbung oder ro ter Lack, auch ais Tiipfelrk. — 
Mangan: M it Benzidinlsg. in  50%ig- Essigsaure Blaufarbung, auch Tiipfelrk., Co stórt 
in  konz. Lsg.; ferner m it konz. NaOH u . tropfenweise zugegebener gesatt. Oxalsaure- 
lsg. Rotfarbung. —  Z in k  in  schwach ammoniakal. Lsg. m it alkoh. Resorcinlsg. stroh- 
gelbe Farbung, die iiber .goldgelb, gelbbraun, olivgriin in  intensives Blau iibergeht, 
bei Ansauern intensive rubinrote F arbę; ferner: Nd. m it s ta rk  alkal. Harnsaurelsg. 
(5 g KOH +  2 g H arnsaure in  100 ccm W.) fa rb t sich auf dem F ilte r griinblau. — 
Nickel: D im ethylglyosim entweder in  s ta rk  ammoniakal. Lsg. oder nach Zusatz von 
konz. NaOH u. P b 0 2, ferner verschiedene organ. Reagenzien. — Kobalt: B laufarbung 
m it NH4SCN (ausgeschiittelt m it Amylalkohol), evtl. nach E ntfem ung der Rotfarbung 
durch F e mittels NH.r A cetat (einige ccm konz. Lsg.) u. 5%ig- Weinsaurelsg., ferner
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Rk. von F b ig l  u . T u s t a n o w s k a  (C. 1924. I I . 217). (Annali Chim. appl. 19. 383— 91. 
Sept. 1929.) R . K . M u l l e r .

G. Sensi und. S. Seghezzo, Neue Schnelluntersuchungsmethode fiir  die Metalle 
der I I .  Gruppe: Arsen, Antimon, Z inn, Quecksilber, Wismut, Blei, Kupfer und Cadmium  
m it organisćhen Reagenzien. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. fallen aus salzsaurer Lsg. m it H 2S, 
yerriihren den ausgewaschenen Nd. m it 20%ig. sulfatfreier Na2S-Lsg., der 10%  NaOH 
zugesetzt sind, gel. werden die Sulfide von Hg, Sn, Sb u. As." Die salpetersaure Lsg. 
des Riiekstandes wird auf Pb, Bi, Cu u. Cd untersucht. Folgende Reagenzien bzw. Rkk. 
werden fur die einzelnen Elemente empfohlen: Blei: weiBer Nd. m it citronensaurer 
Auraminlsg. nach schwachem Erwarmen oder Violettfiirbung m it Cochenillelsg. — 
W ism ut: intensiye Gelbfarbung m it wss. oder alkoh. Lsg. von Thioharnstoff, nach 
Alkalisicren u. Erwarmen orange Farbung, dann schwarzer Nd., ferner Nd. m it Jod- 
cinchoninlsg. — Kupfer: unter anderen Rkk. m it l% ig . Lsg. von symm. Diphenyl- 
carbazid Violettfarbung, gelblicligruncr Nd. m it KSCN +  Pyridin, Nd. m it Cupferron, 
Blaufarbung m it alkoh. Guajakharzlsg. +  NH.,C1, letztere deutlicher in Ggw. von 
KCN u. Chlf., ferner Rkk. m it Pyrogallol u. Benzidin. — Cadmium: nach Entfernung 
des Cu m it Cupferron im F iltra t Gelbfarbung m it NH4-Dithiocarbamat, Nd. m it alkoh. 
Benzidinlsg., m it Alloxanreagens rotgrau. — QuecksiWer: rotliehe Farbung, dann Nd. 
m it Allosanreagens, auch Unters. m it DiphenyJcarbazid in der Lsg. des abgetrennten 
Sulfids. —  Zinn:  Am ethystfarbung m it Kakothelinrcagens. — Arsen: Kakodylprobe. 
Antimon: Nach Ausfallung von HgS m it NH.,C1, der anderen Sulfide m it HCl, Ab- 
trennung von As2S3 m it konz. HCl: Gelbfarbung der Lsg. m it Thioharnstoff oder Nd. 
m it 5% ig. Brenzcatechinlsg. bei Erwarmen oder in  weinsaurer Lsg. m it Pyrogallol. 
Die Lsg. kann  zugleich auf Sn untersucht werden. (Annali Chim. appl. 19. 392—96. 
Sept. 1929. Genua, Univ., Inst. f. pharm. Chemie.) R. K. M u l l e r .

Karl Fabich, Qualitativer Zinknachweis mittels Resorcin. 20 ccm Zm-Salzlsg. 
wurden m it 10 Tropfen Ammoniaklsg. versetzt, um geruhrt u. dann 1 ccm 10%ig. 
Resorcinlsg. (in A.) zugegeben. Schon in der K alte entstand beim Umschutteln eine 
Gelbfarbung, die beim Erhitzen in Oliygriin bzw. in  Blau iiberging. Im  einzelnen 
zeigten sich folgende Tónungen: 20 ccm einer Lsg., die je Liter 0,016 g Zn enthielt, 
zeigto nach wenigen Minuten Blaufarbung; eine Lsg., die nur den 4. Teil dieser Zn- 
Menge enthielt, wurde nach 10 Min. blau; eine Lsg. m it dem 8. Teil Zn wurde zuerst 
griin u. nach 26 Min. blau. Noch weitere Verdiinnungen ergaben oliygruno u. noch 
hellere Fąrbtone. Insbesondere fiir Erzanalysen h a t sich die Methode bewahrt. Es 
ist jedoch zu beachten, daB auch andere Metalle, wie Cd, N i, Co, Cu, M n, ahnliche 
Farbungen m it Resorcin ergeben. (Verhandl. geol. Bundesanst. Wien 1929. 4 Seiten 
Sep.) WlNKELMANN.

W. Briiggemann, Wolfram-Chrom-Vanadinbestimmung in  Schnellarbeitsstahlen. 
Zur W -Best. -wird die gu t zerkleinerte Probe in HCl 1: 2 gel., eingeengt u. durch vor- 
sichtiges Zugeben von H N 03 osydiert, wobei sich griinlich gefarbte W 03 ausscheidet, 
die nach einigem Kochen u. Stehenlassen gelb wird u. abfiltriert u. gewogen werden 
kann. — Zur Cr- u. V-Best. benutzt man das F iltra t von der W 03. Dazu se tzt man 
gleiche Mengen konz. H2SO., u. H3P 0 4, raucht ab, verd. m it W., fugt etwas AgN03- 
Lsg. u. Ammoniumpersulfat zu u. kocht. Dabei gehen Cr u. V in die 6-, bzw. 5-wertige 
Form iiber. D ann wird das Ag m it HCl gefallt, die Lsg. klar gekocht u. nach dem 
Erkalten m it F eS 04 u. K iln 0 4 das Cr titriert. Zur V-Best. yersetzt m an die titrierte  
Lsg. abermals m it F eS 04-Lsg., fugt Ammoniumpersulfat hinzu u. titrie r t m it K M n04. 
Die Ausfiihrung dieser Bestst. wird sehr genau beschrieben u. die analyt. Eigenarten 
der verschiedenen Stahle werden beriicksichtigt. (Chem.-Ztg. 53. 927—28. 947—50. 
7/12. 1929. Remscheid.) L u d e r .

J. Teletow und N. Andronikow, Bestimmung von Mangan und Eisen durch 
nacheinanderfolgende Titration mittels Permanganat. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 
674—77. Ju li. —  C. 1929. I I . 2583.) W in k e l m a n n .

V. Cuvelier, Die Titration von Kobalt neben Nickel und Eisen. Ausfuhrlichere 
Wiedergabe der Resultate von G il l is  u. CuvELlER (0. 1929. I. 1715). (N atuur- 
wetenschappelijk Tijdscln-. 11. 163—69. 1929. Gent, Univ.) H e r t e r .

W. Graulich, Analyse der PlatinmelaUe. Probenahme: Von handelsiibhchen 
P<-Barren nim m t man Bohrspane, die mit HCl %  Stde. gekocht werden, wascht sie 
mit h. W. aus, trocknet u. m acht die Einwaage. Von Blech u. D rah t n im m t man 
Abschnitte; Bruch w rd  am  sichersten eingeschmolzen, angebohi't u. die Spane wic 
oben behandelt. — Schnellmethode zur Best. der wichtigslen Bestandteile: 5 g lóst m an in



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

Erlenmeyerkolben in ca. 200 ccm Konigswasser vollstiindig auf, spiilt in  500 ccm- 
Meflkolben, entnim m t 4mal 100 ccm, die m an im Bccherglas auf 20 ccm eindam pft 
(W asserbad); sodann werden 3 Proben m it je 10 ccm konz. HC1 zur Zerstórung rest- 
licher H N 03 abgeraucht. — Pd-Best. : Probe 1 verd. m an m it 200 ccm W., se tz t 20 ccm 
l% ig . alkoh. Dimethylglyosimlsg. zu, riih rt gut um, laBt einige Zeit stchen, filtriert, 
wascht gu t aus, trocknet %  Stde. bei 120° u. wagt. Nd. en tha lt 31,635% Pd. — 
Au-Best.: Probe 2 versetzt man m it Fe(II)-Lsg., laBt 2 Stdn. in  der W arme stehen, 
filtriert, wascht m it HCl-haltigem W. gu t aus, versetzt das zwischen Filtrierpapier 
abgepreBte F ilter, tre ib t m it 1— 2 g Probierblei ab u. wagt das Goldkorn. I s t  dieses 
schwarz oder błau angelaufen, so muB m an es m it der 2V2faehen Menge Feinsilber 
ąuartrieren  u. m it H N 03 umlosen. —  Pl-Best.: Proben 3 +  4 werden je m it 30 ccm 
gesiitt. Chlorammonlsg. u. 10—20 ccm Dimetliylglyoximlsg. versetzt, umgeschiittelt u. 
nach 1-std. Stehen in  eine Druckflasche durch ein F ilter m it P t-K onus filtriert. Den 
Nd. wascht m an m it verd. NH.,C1-Lsg. (1 :1 )  aus, bis das F iltra t farblos durehlauft, 
saugt ab, verjag t den Salmiak in  einem Pt-Tiegel bei schwacher Flamme, gliiht u. 
w agt nach dem Erkalten. Im  F iltra t schlagt m an die fallbaren Metalle m it Zn nieder, 
filtriert, wascht bis zur Chlorfreiheit aus, verascht das F ilte r in einem gewogenen 
Porzellantiegel, gliiht schwach oxydierend, zieht m it verd. H N 0 3 in  der W arme auf 
dem Sandbade aus, filtriert, verascht, reduziert u. w agt nach dem Erkalten. — Ir- 
Best. : Man w agt 1—3 g ab, schm. in einem C-Tiegel m it der lOfachen Menge P b  1 Stde., 
lost in  h. H N 03 (1: 7), bis sich keine harten  Bestandteile m ehr feststellen lassen (mittels 
Glasstab), filtriert, wascht m it h. W. aus, spiilt den Ruckstand vom F ilter in  das 
Becherglas zuruck, verascht das F ilte r dazu u. kocht 2 S tdn. m it verd. Konigswasser 
(1 :7 ), bis der Ruckstand rein grau erseheint. Nach dem Filtrieren wascht m an m it 
h. W. g u t aus, verascht, reduziert u. w agt ais Ir-M etall. —  Es w ird ferner noch die 
Best. von Rli, R n  u. unedlen Metallen in Handelsplatin, ferner die Analyse von Rh- 
Metall, die Analyse Rh-haltiger R iickstande u. von Rhodiumchlorid besprochen. 
(Osterr. Chemiker-Ztg. 33. 2—4. 1/1. Berlin.) WlNKELMANN.

Ernst Wilke-Dorfurt und Ernst August Wolff, Jodtrichlorid ais AufschluP- 
mitłel fiir sulfidische Mineralien, insbesondere fiir  Pyrit. Verss. m it dem von B i r K 
(C. 1928. II . 1014) angegebenen J-CL, in  konz. HC1 zum AufschluB schwer aufschlieB- 
barer Sulfide bestatigten die ausgezeichnete Wirkungsweise des J-C13. Die AufschluB- 
dauer betrug bei P y rit (R-hld.) 20 Min., Kupferkies 40 Min., Arsenkies wenige Min., 
P y rit (Elba) 75 Min. bei schwachem Erwarmen, Speiskobalt wenige Min. bei Er- 
warmen, WeiBnickelkies 35 Min. Abgeschiedener S wird in  kurzer Zeit durch J-C13- 
Lsg. oxydiert. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 185. 333—36. 8/1. S tu ttgart, Lab. f. 
anorgan. Chemie u. anorgan.-chem. Technol. d. Techn. Hochsch.) ASCHERMANN.

Organische Substanzen.
Richardo Calatroni und Emilio Tschopp, Eine neuc Mihrometlwde zur Be- 

slimmung des Chlorions in  Organfliissigkeiten. Vff. schlagen einb colorimetr. Mikro- 
m ethode vor. Cl' wird m it einem UberschuB yon titrie rte r A gN 03-Lsg. ausgefallt u. 
der Nd. abzentrifugiert. Das unverbrauchte A gN 03 wird bei Ggw. von Gelatine ais 
Schutzkolloid durch H 2S in kolloides Ag2S iibergefiihrt u. in  dieser Form  colorimetr. 
bestim m t. Die Felilergrenze der Methode betrag t 2% . (Anales Asoc. quim. Argentina 
17. 65— 70. Ju n i 1929. Rosario.) WlLLSTAEDT.

Harold S. Davis, Próbleme bei der Bestimmung ungesatłigter Kohlcntcassersioffe 
in  Gasen. I . Trennung durch fraktionierte Destillation. Vf. g ibt fiir die Trennung nahe 
beieinander niedrigsd. KW-stoffe einen Dest.-App. an, dessen wichtigster Bestandteil 
eine RiickfluBkolonne ist, die aus einer Spirale m it geringer Steigung aus einem 
3—5 m langen u. 5 mm weiten Rohr besteht, das von einem weiteren, evakuierten 
u. innen versilberten Rohr umhiillt w ird. Dariiber befindet sich noch ein Kiihlgefafi 
m it einem Gemisch von festem C02 u. Aceton ais Kondensator. Die Vorr. gestattet 
die Erreichung einer sehr scharfen Trennung. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 
61—64. 15/4. 1929.) BÓRNSTEIX-

B estandteile von  Pflanzen und Tieren.
R. Vladesco, Einige Verrvendungsmoglichkeiten der Zerstórung tierischer Gewebe 

durch Salpetersaure. (Vgl. C. 1929. I I .  2340.) 5 g Milch oder Organsubstanz werden 
im Kjeldahlkolben m it Salpetersaure zerstort. Das Torhandene F e tt  stórt, es wird
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en tfem t durch F iltration  u. dann die H3PO., ais Molybdat bestimm t. (Buli. Soc. 
Ghim. biol. 11. 986—94. Sept./Okt. 1929.) p  Mu l le r

Adolf Feldt und Elsę Heise, Histocliemischer Nachweis des Funktionszustańdes 
vom Mesenchym bei Infektion und Chemotherapie. Gefrierschnitte von m it Formalin 
geharteten Organen salyarsanbehandelter Mause u. Kaninchen sowie n. Tiere wurden 
unter Verwendung chem. ganz reiner Reagenzien m it AgNO, 1/ 2— 1 Stde. lang be- 
handelt, darauf l/ 2, 1, 3 u. 24 Stdn. in  reinstem Glycerin differenziert. Es ergaben 
sich interessanto Bilder iiber die Verteilung der verschiedenen Arsenobenzole: Die 
i n p -  u. m - S t e l l u n g  s u b s t i t u i e r t e n  A r s e  n o  b e n z o l e  werden im 
reticuloendothelialen System u. in den Gitterfasern des Mesenchyms gespeichert, 
das monosubstituierte S u l f o x y l s a l v a r s a n  nur im reticuloendothelialen 
Zellsystem. — Prinzipiell das gleiche Bild der Silberred. wurde nach intravenóser 
Injektion von A t o s y l ,  S o l g a n a l ,  A n i l i n  u. a r s e n i g e r S a u r e  gefunden. 
Die D arst. der Gitterfasern gelang aber nur nach Vorbehandlung m it Arsenobenzolen. 
Bei S a l v a r s a n - N a  reduzierten die Gitterfasern u. Leberzellen schon nach 
10 Min., nach 24 Stdn. aussclilieBlich Pasern u. Sternzellen. Der Salvarsannachweis 
gelang noch nach 14 Tagen in  den Organen. — Bei m it Rekurrensspirochaten infizierten 
Mausen wurde eine erhohte R ed.-K raft der Gewebe nachgewiesen im Reticuloendo- 
thelialsystem von Leber, Milz, Lunge u. Niere. Wurden diese Tiere m it Salvarsan 
behandelt, so reduzierten aussclilieBlich Zellen u. Fasern des Mesenchyms. —  Die 
m it der Ag-Methode erzielten Resultate stiitzen die Anscliauung, daB die Aktivierung 
des Mesenchyms bei der Heilwrkg. der untersuehten Stoffe entscheidend m itsprieht. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 67. 166—74. 23/8. 1929. Berlin.) F. Mu l l e r .

St. Rusznyak und J. Erdos, Die Beslimmung der Eiweipjraktionen des Blutes 
mit der gravimetrisclien und nephelometrischen Metliode. (Vgl. R u s z n y Ak , C. 1924. 
I. 2789.) 5 ccm Citratplasm a werden m it 5 ccm gesatt. u. 25—40 ccm einer halb-
gesatt., Vio'n - HC1 enthaltenden Lsg. von chem. reinem Ammonsulfat versetzt. 
(Die Sattigung muB bei Zimmertemp. erfolgt sein.) Dadureh wird das gesamte 
Globulin ausgcfallt. Fibrinogen u. Fibrinoglobulin wurden aus 10 ccm Plasma durch
3,25 ccm gesatt. u. 25—40 ccm zu 27% gesatt. Lsg. von Ammonsulfat gefallt. —  Die 
ausgewaschenen Ndd. wurden gewogen u. das Gewicht m it dem Ergebnis der nephelo- 
metr. Best. verglichen. Es ergab sich eine auffallend genaue t)bereinstimmung. 
(Biochem. Ztschr. 206. 482—84. 9/3. 1929. Budapest, XJniv., 3. Med. Klinik.) F. Mii.

Ralph C. Corley, Eine colorimetńsclie Metliode zur Beslimmung der Ldwlose in  
Blut und Urin. (Vgl. 0. 1930. I. 1328.) Die Methode eignet sich fiir wss. Lsgg. u. 
nieht zu konzentrierte Lsgg. m it Phosphorwolframsaure enteiweiBten Urins. Die zu 
untersueliende Lsg. wird in einem Reagensglas m it dem halben Vol. konz. HC1 u. 
Yio Vol. 20%ig- alkohol. Diphenylaminlsg. 15 Min. im koehenden W asserbad erhitzt. 
Dann w ird die Lsg. m it %  Vol. geschmolzenen Phenols geschiittelt, das Farbę u. 
Diphenylamin absorbiert, Zusatz von Vol. A. k lart die Lsg. Vergleich der Lsg. 
moglichst rasch m it Kontrolle aus einer Standard-Lavuloselsg. (Proeeed. Soc. exp. 
Biol. Med. 26- 248—49. Dez. 1928. Tułano Univ. Dep. of Biochem. of the School 
of Med.) Me ie r .

Ludwig Heilmeyer, Klinische Farbmessungen. V II. M itt. Die spektropholo- 
metrisclien Grundlagen der Hamfarbmessung m it dem Tulfrićhsćhen Stufenphotometer. 
Spektropholoinetrisclie Harnfarbanalysen bei Normalen, sowie bei Leberschadigung und 
gesteigerter Hamolyse. (VI. ygl. C. 1929- I. 1134.) Mit Hilfe des K o n ig -M a r te n s -  
schen Spektrophotometers wurde die Lichtabsorption im I la rn  von Gesunden u. von 
Kranken m it Storungen der Leberfunktion oder m it gesteigertem Blutzerfall unter- 
sueht. Die Absorptionskurye ist in ilirer Form allein von der N atur der vorliegenden 
Farbstoffe u. des Losungsm. abhangig. Man kann also aus dem Typus der Kurve 
den Farbstoff definieren. — Im  allgemeinen ergab sich eine Bestatigung der Messungen 
der H arnfarbe m it dem P u L F R IC H sc h e n  Stufenphotometer. Verglichen wui'de m it 
reinem U r o b i l i n ,  U r o e r y t h r i n  u. dem F a r b s t o f  f r e s t ,  der nach 
Entfernung beider noch zuriickbleibt. — Im  n. wie patholog. H arn  is t Urobilin nur 
m it 1%  u. weniger am Farbwert beteiligt. Bei Storung der Leberfunktion oder ver- 
mehrtem Blutzerfall kann der Anteil bei Unters. des frisch entleerten H arns auf 
hóchstens 12°/0 ansteigen. Niemals ist die Farbę wesentlich durch Urobilin allein 
bedingt. —  In  den meisten n. Harnen kommt Uroerythrin vor m it durchschnittlieh 
15% des Harnstoffwertes. Es fehlt gelegentlich ganz oder is t erheblieh stiŁrker vor- 
lianden. Bei Kranken m it Leberstorungen oder Tennehrtem Blutzerfall is t es m eist
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sta rk  yermehrt, bis zu 50%  des Farbwertes. — Der yerbleibende Farbstoffrest h a t 
im  D urehschnitt 85%  Anteil am H arnfarbwert. Auch bei Lebererkrankungen u. 
vermehrtem Blutzerfall is t er absolut verm ehrt. — Somit is t die H arnfarbe bei den 
genannten Erkrankungen auf dieselben Komponenten zuruckzufuhren wie in  der 
Norm. Auch die Verteilung is t bei diesen R rankheiten  oft dieselbe wie in  der Norm. 
Meist jedoch is t die Vermchrung yon Urobilin u. U roerythrin starker ais die des 
Farbstoffrestes. — Bei Blutzerstórung durch P h e n y l h y d r a z i n  kann tro tz 
starker Hamolyse Urobilin im H arn vollig fehlen oder is t nur sparlich yorhanden, 
wahrend die anderen Komponenten sta rk  yerm ehrt sind. Diese Tatsache m acht es 
sehr wahrscheinlich, daB beim Abbau des Hamoglobinmol. noch andere Bruchstiicko 
im H am  erscheinen ais Urobilin. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67- 111—46. 23/8. 1929. 
Jena, Univ.-Klinik.) F . Mu l l e r .

B. Lustig und B. Speiser, Z ur Beslimmung der rerschiedenen stickstofflialtigen 
Harnbestandteile auf dem Wege fraktionierter Sublimatfalhing. Es wurde das Sublimat- 
verf. von E. F r e u n d  u. R. F e l l n e r  um gearbeitet: Zwei Proben von je 50 ccm 
H arn  werden m it Hilfe des Mischindicators (M ethylrot 0,2°/oig. +  Mcthylcnblau
0 ,l°/0ig. zu gleichen Teilen) auf p s  =  5,2 ( =  rotviolett) un ter Zusatz von V4-n. HCł 
oder Lauge eingestellt. D arauf wird BgCl2 zugesetzt, der Nd. nach Absetzen filtriert, 
m it l° /0ig. HgCl2-Lsg. gewaschen, bis eine Probe m it 50%ig. N a-A cetat keine Fallung 
mehr gibt. Der Nd. w ird dann m it 0,3% ig. w. Essigsaure, darauf m it 0,5% ig. w. HC1 
u. zuletzt m it l% ig . salzsaurem A. behandelt. W enn sehr vicl Farbstoff vorlianden 
ist, wird die HC1-Fraktion m it Chlf. oder Amylalkohol ausgeschuttelt. Der N-Geli. 
der einzelnen Fraktionen u. der Ruckstand werden nach K j e l d a h l  bestim m t. — 
Die Hg-Salze der X anthinkórper sind in  den ersten beiden Losungsmm. 1., die Hg-Yerb. 
der H arnsaure is t in  Essigsaure unl., die Hg-Verbb. der Albumosen u. EiweiBkorper 
sind in  Essigsaure unl. — Das F iltra t der HgCl2-Fallung u. des Waschwassers wurden 
m it y ,  des Vol. an  50%ig. N a-A cetat gefallt, m it 10°/oig. N a-A cetat gewaschen, bis 
m it Soda keine Fallung mehr en tsteht, darauf m it h. l% ig . Essigsaure u. 35%ig. 
N a-A cetat nachgewaschen. Im  F iltra t  wird N H 3 bestim m t u. wenn vorhanden, 
Peptone. —  Im  F iltra t des Na-Acetatnd. wurden zur H alfte die Aminosauren, zur 
anderen H alfte K reatin  u. Gesamt-N bestim m t. — Dasselbe Verf. wurde ais Mikro- 
analyse ausgearbeitet. Dabei wurde m it 50%ig. alkal. HgCl2-Lsg. gefallt u. s ta t t  
des Filtrierens immer zentrifugiert. • So gelingt eine ziemlich weitgehende Trennung 
aller N-haltigen Bestandteile des Harns, die m it hochstens 5%  Fehlern fiir klin. Zwecke 
ausreichend genau ist. (Biochem. Ztschr. 206. 340—59. 9/3. 1929. Wien, Pathol.- 
chem. Lab. d. Rudolfstiftung.) F . MULLER.

Angel Establier y Gosta, Eine neue Methode der Allantoinbestimmung im  mensch- 
lichen H am . 1 H arn wird auf 1 1 yerdiinnt. Nach Zusatz von 10 ccm I I2SO,t u. 
20 ccm Eisessig w ird die Fallung m it Phosphorwolframsaure nach W iec h o w sk i 
ausgefiihrt: Das Idare F iltra t f;i.llt m an m it Blei, dann die Chloride, dann m it H2S 
u. bei alkal. Rk. Allantoin m it Quecksilbernitrat. — Verss., di -̂ Methode zu yer- 
einfaehen, gelangen nicht. Der Hg-Nd. w ird nach Eutfernung von Hg durch H2S 
zur H alfte hydrolysiert u. N H 3 von Harnstoff +  Allantoin bestim m t, in  der anderen 
H alfte m it Urease NH3 yom Harnstoff allein. (Buli. Soc. chim. biol. 11. 965—74. 
Sept./O kt. 1929. StraBburg, Physiol. Inst. d. Med. Fakultiit.) F . Mu l l e r .

F. Mocordoa, Beslimmung des A llantoin im  menschlichen Harn. N ach Fiillung 
ais Hg-Vcrb. wie yorstehend u. Zers. wurde Allantoin m it dem MoRNERsclien Baryt- 
reagens (gesatt. BaCl2-Lsg., die 5%  rein krystallisiertes Ba(OH)2 enthalt) isoliert u. 
dann dessen N H 3-Geh. nach Allcalisiercn durch Dest. bestim m t. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 11. 975—79. Sept./O kt. 1929. StraBburg, Med. Fak., Physiol. Inst.) F . MULLER.

B. Scliwenke, Beitrag zum Nachweis der Acetonkórper im  Harn. Vf. kann die 
Ergebnisse yon H o r k h e im e r  u . M itarbeitcr (ygl. C. 1929. II . 2918 u. friiher) bestatigen, 
daB die Nitroprussidproben nicht Aceton, sondern Acetessigsaure anzeigen. Der emp- 
findlichste Nachweis von Aceton gelingt m it der LiEBENschen Jodoform rk. (0,01% o 
in wss. Lsg.; 0,1%„ ,im Harn), die die Ggw. yon Aceton m it Sicherheit anzeigt. Acet
essigsaure is t durch die Rk. von L ip l ia w s k y  sicherzustellen. (Pharmaz. Ztg. 74. 
992. 3/8. 1929. Leipzig, Engel-Apotheke.) H arm s.

Emilio Negrete, Reagenzpapiere in  der Toxikologie. Ihre Anwendung. D arst. u. 
Anwendungen folgender Reagenspapiere werden beschrieben: Lackmuspapier blau u. 
ro t, Kongopapier, K rystallviolettpapier, Indigodisulfosaurepapier, Curcumapapier, 
Brechweinsteinpapier, As20 3-Papier, N itroprussid-Na-Papier, CdS04-Papier u. AgN03-
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Papier. (Revista Centro Estudiantes Farm acia Bioquimica 18. 434— 47. Okt. 
1929.) W lLLSTAEDT.

E. Kahl, W. Tomczyński und St. Weil, Uber die Bestimmung der Toxizitat 
ton  Arsenobenzolderiraien. Verseliiedeno Neosalyarsanersatzmittel wurden auf ihre 
Giftigkeit untersucht. Der D  i¥-Index (vgl. D e  MYTTENAERE, C. 1923. 1Y. 516) is t 
bei Id en tita t der iibrigen Merkmale bis zu einem gewissen Grade ein MaJ3 fiir die 
T osiz ita t der Arsenobenzolderiw., ohne jedoeh das einzige MaB zu sein; bei der 
Toxizitat spielt noch ein anderer Faktor eine Rollc, der in  Verb. m it der Oxydation 
der Arsenobenzolyerb. die Toxizitat hervorrufen kann. Die Refraktion der im offenen 
Reagensglase aufbewahrten 10%ig., nichttox. Lsgg. von Neosalvarsan u. seinen Ersatz- 
m itteln  g ib t in  der gleichen Zeitperiode fiir Prodd. derselben Fabrik  eine ahnliche, 
haufig aber auch eine andere Kurye, ais die Prodd. einer anderen Fabrik. Die Refrak- 
tionskurve der Lsgg. der tox. P raparate scheint yon der K urye der nichttox. P raparate 
derselben Fabrik  yerscliieden zu sein. (Sprawozdania z Prac Państwowego In sty tu tu  
farmaceutycznego 1924. 31 Seiten Sep.) S c h o n f e l d .

L. Kofler, R. Fischer und H. Newesely, tiber den Nachweis von Saponinen in  
Arzneimitteln und Lebensmitteln. Vff. tcilen ein neues, empfindliches Verf. zum N ach
weis von Saponinen in  Arzneimitteln u. Lebensmitteln mit, beruhend auf Capillari- 
sation, Abfangung des Saponins m it Cholesterin u. Identifizierung durch die hiimolyt. 
Wrkg. Sie konnten Digitonin z. B. in  einer Verd. von 1: 500 000 u. 0,03% K ornrade 
in  Mehl nacliweisen. Ausfuhrung: Filtrierpapierstreifen werden 3 cm vom Ende m it 
l% ig . Lsg. yon Cholesterin in  96%ig. A. betupft u. getrocknet. Man capillarisiert 
5—10 ccm der nótigenfalls von zu viel Salzen durch Dialyse befreiten Lsg., wobei 
das Saponin vom Cholesterin gebunden wird, die iibrigen Stoffe weiter steigen. Der 
untere Teil des Streifens wird m it W. gewaschen, getrocknet, 2 Stdn. m it Xylol 
gekocht zur Zcrlegung des Saponincholesterids u. Lsg. des Cholesterins. Man wascht 
den Streifen m it A. u. legt ihn nach dem Trocknen in  Blutgelatine. E in  hamolyt. 
Hof an  der Stelle der Cholesterinsehranke beweist die Anwesenheit yon Saponin. 
Durch Verwendung von Blutgelatine m it yersehicdenem pn kann m an Saponinę 
vom Typus I  u. I I  unterseheiden. Die zu untersuchende Lsg. soli nicht mehr ais 
20—30%  A. enthalten, um eine Auflósung der Cholesterinsehranke zu yermeiden. 
(Arch. Pharm az. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 685—98. Dez. 1929. Innsbruck, 
Pharm akognost. Inst. d. Uniy.) H e r t e r .

H. Neugebauer, Die Luminescenzanalyse homoopathischer Połenzen. Durch Unters. 
von Capillarstreifen unter der Analysenquarzlampe lassen sich homóopath. Ver- 
diinnungen oft nacliweisen. Die m it u. ohne Zusatz yon Reagenzien bei U rtink tu r 
u. 1.—6. Dezimalpotenz yon Hydrastis, Berberis yulgaris u. aąuifolium, Sanguinaria, 
Coccus cacti, P iper methysticum, Rheum, Crocus u. Sinapis alba beobachteten Farb- 
erscheinungen werden beschrieben. (Pharmaz. Ztg. 74. 1511—15. 23/11. 1929. Leipzig, 
Wissensch. Lab. d. Firm a D r. WlLLMAR SCHWABE.) H e r t e r .

L. Rosenthaler, CJiemiscIie Charakterisierung von Drogen. (Amer. Journ. Pharm ac. 
101. 784—87. Nov. 1929. — C. 1928. I. 731.) H e r t e r .

L. Rosenthaler, MiJcrochemisches von den offizineUen Alkaloiden. (Amer. Journ. 
Pharmac. 101. 821—29. Dez. 1929. — C. 1929. I. 933.) H e r t e r .

M. Ruszkowski, Beitrag zum Studium in  Polen kultimerlen BJiabarbers. Es wurde 
die Extraktm enge, der Geh. an Anthrachinonderiw . u. der Aschengeh. yon poln. 
Rhabarber untersucht. Zwecks Extraktbest. wurden die Wurzeln fein pulverisiert 
u. m it absol. A. extrahiert. Zwecks Nachweis des Rhaponticins wird der A .-E xtrakt 
mit W. u. H 2S 04 kurz erhitzt. Bei Ggw. von Rhaponticin entsteht hierbei ein Nd. yon 
gelben K rystallen. Zwecks Best. der Anthrachinonyerbb. wird die Hydrolyse des 
A .-Extrakts durch weiteres Kochen fortgesetzt, die FI. yom teerigen Nd. abgegossen 
u. m it A. extrah iert; m an erhalt so einen Teil der rohen Methoxyanthrachinone, 
wahrend die Hauptm enge in  der teerigen M. enthalten ist; diese wird in  30%ig. Lauge 
gel. ;.die Lsg. w ird in  H 2S 0 4 gegossen u. dann m it A. extrahiert. Die beiden A .-Extrakte 
enthalten die Hauptmenge der Anthrachinone. — Rheum rhaponticum  ergab 20°/o 
E xtrak t, 4,86°/0 Rohanthrachinone, 5,85°/0 Asche. Ggw. von Rhaponticin wurde nach- 
gewiesen. — Rheum emodii enthalt 4,42°/o Anthrachinone, 4,61%  Asche, Rhaponticin 
u. 19,62% A .-E xtrakt. — Rheum palmatum, tanguticum : Anthrachinone 5,7%, 
E x trak t 17,7°/0 Asche 6,34°/0, kein Rhaponticin. — Rheum undulatum : Anthrachinon 
6,53°/„, E x trak t 19,56°/0, Asche 5,88%. Chines. Rhabarber enthielt 15,45% A nthra-
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chinone, 61,53% Extrakt, 6,1% Aschc u. kein Rhaponticin. (Sprawozdania z Prac 
Państwowego Instytutu farmaceutycznego 1925. 12 Seiten Sep.) S c h ó n f e ld .

Hugo Stilltzing, GieBen, Verfahren zum aulomatischen Nachiceis, Messung und 
Zdhlung von Einzelteilchen beliebiger Art, Form und Orófle, dad. gek., daB Energie- 
impulse von Wellen- oder Korpuskularstrahlungen von einem die GróBe der Einzel
teilchen nicht iiberschreitenden Querschnitt durch die Einzelteilchen geschwacht 
oder abgelenkt werden, u. daB bei einer meBbaren Bewegung der Teilchen gegen den 
Strahl oder umgelcehrt, die vom E in tr itt  bis zum A u stritt wechselnde Starkę des nach 
Passieren des Objckts auf eine auf den Energieimpuls ansprechende Einrichtung auf- 
treffenden Strahls sowohl ein Anzeichen fiir die Anwesenheit ais auch ein MaB fu r 
die jeweilige GróBenabmessung des Teilchens abgibt. —  Zur Ausfiihrung des Verf. not- 
wendige App. u. Vorr. werden in 7 Unteranspriichen beansprucht. Die n icht meBbare 
Wrkg. der Aufnahmeeinrichtung (lichtelektr. Zelle, Thermosaule u. a.) zur Messung 
der In ten sita t des Strahlenbiindels nach Durchgang durch das Objekt w ird durch 
eine Verstarkungseinrichtung in  Gestalt einer Elektronenróhre so verstarkt, daB die 
Energieausschlage meBbar u. photograph. registrierbar werden.' W ahrend es bei den 
bisher bekannten Vorr. nur móglich war, Teilchen in  GroBen von etwa 10~6 cm nach- 
zuweisen u. zu messen, wird diese Grenze durch die neue E inrichtung erweitert. AuBerdem 
erfolgt die Auszahlung der Teilchen autom at. (D. R. P. 485 155 KI. 42 1 vom 14/5. 
1927, ausg. 28/12. 1929.) H e i n e .

Hugo stintzing, GieBen, Einrichtung zum autorimtischen Nachweis, Messung und 
Zdhlung von Einzelteilchen beliebiger Art, Form und Grope nach Patent 485 155, ins- 
besondere zur Erzeugung sehr enger Strahlenbiindel kurzwelliger S trahlenarten von 
kleinerem Querschnitt, ais die Wellenlange des siehtbaren Lichtes betragt, dad. gek., 
daB zwei zueinander senkrecht stehcnde Systeme in  den Strahlengang eingeschaltet 
werden, welche je aus zwei hochpolierten u. aus einem die betreffende S trahlenart 
absorbierenden M ateriał hergestellten P lanplatten  bestehen, zwischen denen eine 
nichtabsorbierende sehr diinne Schicht, insbesondere eine Luftschicht, eingeschlossen 
ist, derart, daB das Strahlenbiindel in  der Schnittlinie der beiden Ebenen der Zwischen- 
schichten verliiuft. — Nach einer ais Beispiel angegebenen Ausfiihrung verwendet man 
P la tten  aus Bleiglas, welches die Eig. besitzt, die Rontgenstrahlen, die man zur Messung 
verwenden will, zu absorbieren. Die P la tten  werden so plan gescliliffen, daB die Ab- 
weichungcn eine Grenze von 0,1 /< n ich t iiberschreiten und dann in  einem Abstand 
von 0,1 fi an den R andern aufeinander geklebt. Man kann also durch das P lattenpaar 
ein Róntgenstrahlenbiindel von bandformiger Beschaffenheit hindurclischicken. Durch 
Anordnung eines 2. P lattenpaares in  senkreehter R ichtung zum 1. erhalt m an einen 
fadenformigen Strahl, dessen Q uersehnitt in  keiner Dimension iiber 0,1 // hinausgeht. 
(D .R . P. 485156 KI. 421 vom 3/8. 1927, ausg. 28/12. 1929. Zus. zu D. R. P.485 155; 
vorst. Ref.) H e in e .

Charles N. Race, Michigan, Kolorimeter. Der App. is t besonders zur Unters. 
von Blut gedacht. E r besteht aus einem verschlieBbaren Kasten, iń  dem in einer Achse 
liińtereinander eine Gliihbirne, eine Sammellinse, eine Blende, ein Behalter zur Auf- 
nahme der zu untersuchenden FI. u. eine Se-Zelle angeordnet sind. AuBerdem befinden, 
sich in  dem K asten die Elemente zur Speisung der Gliihbirne u. der Se-Zelle, sowie 
ein Amperemeter, das in den Stromkreis der Se-Zelle eingeschaltet ist. Die Sammellinse 
ist verschiebbar angeordnet. Das MaB der Verschiebung wird an einer Skala kenntlieh 
gemacht. Vor Vornahme der eigentlichen Messung wird der Behalter zur Aufnahme 
der zu untersuchenden FI. zunachst m it einer Eichfl. gefiillt, die Sammellinse auf den 
N ullpunkt der Skala eingestellt u. der Aussclilag, den das Amperemeter in  dem Selen- 
zellenstromkreis anzeigt, abgelesen. D arauf wird das GefaB entleert u. m it der zu 
priifenden FI. gefiillt. Die Sammellinse wird nun solange Yerschoben, bis das Ampere
meter dieselbe Stellung anzeigt, wie bei der Untersuchung m it der Eichfl. Die Stellung 
der Sammellinse g ib t dann ein MaB fiir die D urehsichtigkeit der zu untersuchenden 
FI. Die Anordnung b a t den Vorteil, daB m an den Strom in dem Gliihlampen- oder 
Selenzellenstromkreis n icht zu veriindern braucht. (A. P. 1739 373 vom 8/7. 1927, 
ausg. 10/12. 1929.) __________________  H e in e .

Carl Kullgren und Hilding Tydśn, Uber die Bestimmung Ton Pentosanen. Stockholm: 
Svenska Bokhandelscentralen A.-B. 1929. (62 S.) gr. 8°. =  Ingeniors Vetenskaps
Akademien Handlingar. Nr. 94. Kr. 3.50.
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

W. S. Twertzyn und W. B. M ilin, U ber die Warmeleitfdhigkeit von Isolier- und 
Baumaterialien. Handgefertigtc Ziegel, Diehte (d) — 1,62, Wiirmeleitfahigkeits- 
koeffizient (K ) =  0,34, sind infolge ihrer grofien Warmeleitfilhigkeit wenig wirtschaft- 
lich. Mit Spanezusatz hergestellte poroso Ziegel, d =  1,25, besitzen eine geniigend 
gute Warmeisolation. Korkbeton der Zus. 4: 3: 3 u. 6: 2,2 (Kork, Zement, Sand) zeigen 
zwar einen kleineren K , aber auch eine scharfe Verschleehterung der meehan. Eigg. 
Fiir die Isolation von Dampfleitungen is t ein Gemisch von je 50°/0 Asbest u. Infusorien- 
erde geeignet. Xylobelon (2 Zement: 8 Holzspane) steilt ein sehr gutes Warmeisolatioas- 
u. Baum aterial dar. Insulit (gepreBtes Zuekerrohr) ist ein yorziigliches Isoliermittel.
— Bei der Unters. der Abhiingigkeit des K  von der Diehte der M. fanden Vff. eine 
gewisse A dditivitat, die sich durch die Formel: Ka  =  (A K J d y +  B  K J d 2) d ver- 
anschauliehen laBt (d =  Dichto des Mustcrs, d± u. d2 =  Dichten der Komponenten, 
A  u. B  =  Gch. der Komponenten in der M. in Bruchteilen von 1). (Petroleumind. 
[russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 17. 198—203. 1929. Grosnyj, Forschungsinst. der 
„ G r o s n e f t " . )  SCHONFELD.

Feld & Vorstman G. m. b. H., Bendorf a. Eh., Beaklionsgefa/3 aus Metali, 
welches in  seinem Innern m it einer dicken Schieht eines anderen Metalis ausgekleidet 
ist, dad. gek., daC es wellenfórmig ausgebaucht ist. H ierdurch soli das Gegeneinander- 
arbeiten der beiden Baustoffe prakt. vermieden werden. (D. R. P. 481320 KI. 12f 
vom 15/5. 1928, ausg. 19/8. 1929.) J o h o w .

Georg Weck, Greiz-Dólau, Herstellung von Gćgenslanden, die eine liohe Widerstands- 
fahigkeit gegeniiber den Angriffen durch Schwefelsuure und Salzsaure bei hoher Festigkeit 
besitzen, dad. gek., daB eine Legierung von 10—30% Ni5Sb2, 0—20%  Ni u. Rest Cu 
yerwendet wird. 2. Das Cu wird m it Ni zusammengeschmolzen u. dann das Ni5Sb2- 
M aterial in  Form  einer Vorlegierung zugesetzt. Die Komponenten der Leg. in  Ge- 
wichtsprozenten ausgedriickt sind: fur Ni 5,5—36,5%, Sb 4,5— 13,5%, Cu 50— 90%. 
(D .R . P. 480 529 KI. 12f vom 15/11. 1928, ausg. 3/8. 1929.) J o h o w .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen, Uberfuhrung schwer verdampfbarer Rohstoffe in  
hoch dispersen Zustand. (Oe. P. 113102 vom 14/11. 1922, ausg. 10/5. 1929. D. Prior. 
8/12. 1921. — C. 1923. II. 1176 [E. P . 189706].) J o h o w .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: John C. Boertlein, Cleveland, Ohio, Her
stellung von flockigem Materiał. Feine Flocken von Soda, Seife, N a2S  u. dgl. werden 
gewonnen, indem eine rotierende Trommel in ein geschmolzenes Bad der zu behan- 
delnden Substanzen eintaucht u. beim Drehen einen diinnen Film der erstarrenden 
M. m itnim m t. Eine Abstreifvorr. entfernt die dunne Schicht, die beim Abblattern 
in sehr gleichmaGige kleine Teile zerbricht. Gute Kiihlung der Trommelwand ist die 
wichtigste Voraussetzung fur schnelles u. reibungsloses Arbieten. Zu diesen Zweck 
w rd  Innen m it W. berieselt u. AuBcn m it Luftbrausen fiir schnelle Ableitung der 
Schmelzwarme gesorgt. (A. P. 1740 064 vom 5/3. 1928, ausg. 17/2. 1929.) H e i n e .

Abbe Engineering Co., New York, iibert. von: Henry F. Kleinfeldt, Hopatcong 
Borought, New Jersey, Verfahren zum Mahlen und Pulwrisieren von gummi- oder 
pastenartigen oder niscosen Materialien, dad. gek., daJ3 diese Stoffe m it fester Kohlen- 
saure yersetzt u. sodann in  geeigneten Vorr. gemahlen werden. (A. P. 1739  761 
vom 1/10. 1926, ausg. 17/12. 1929.) H o r n .

Paul Lenart, Koln, Mischvorrichtung mit zwei zylindrischen, ineinander angeord- 
neten Behaltern, bei der das unten aus dem innercn Behalter austretende Gut mittels 
einer Zentrifugalscheibe in  einem Kreislauf durch den Ringraum zwischen beiden 
Behaltern wieder in den inneren Behalter gefordert wird, dad. gek., daB die in  der 
Wandung des inneren Behalters yorgeselienen, fiir andere Zwecke an sich bekannten 
Offnungen einstellbaren Querschnitt besitzen u. bis fast an den unteren R and dieses 
Behalters reichen, so daB wahlweise ein Teil des Gutes unm ittelbar aus dem Ringraum 
in den inneren Behalter iibertreten kann. Der tjbergang des Mantels des Behalters 
zum Boden erfolgt zwecks Vermeidung toter Raume allmahlich. (Oe. P. 114 851 vom 
1/9. 1927, ausg. 11/11. 1929. D. Prior. 28/12. 1926.) H o r n .

Theodor Kittl, Wien, Agglomerieren staubfórmiger Materialien. Um staub- oder 
pulverformiges M ateriał fur die Beschickung von Rk.-Turmen geeignet zu mach en
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feuchtet m an es vorerst m it der F l. an, die dem Turm aufgegeben werden soli. Z. B. 
wird Zementkupfer nach diesem Verf. so behandelt, daB m an es m it H 2S 0 4 bespritzt 
bzw. durchtriinkt, wobei infolge der oberflachlichen CuSO.j-Bldg. Brockenbldg. erfolgt. 
Diese Brocken werden dann in  Rk.-Tiirmen durch Behandeln m it verd. H 2S 04 auf 
CuS04 verarbeitet. (O e.P .114  604 vom 12/7. 1927, ausg. 25/10. 1929.) D r e w s .

Gesellsckaft fiir Linde’s Eismaschinen Akt.-Ges., Hollriegelskreuth b. Miinchen, 
Abscheidung schwer kondensierbarer Bestandleile aus Gasgemischen. (D. R. P. 488416 
KI. 12i vom 26/2. 1925, ausg. 28/12. 1929. — C. 1927. I . 334 [E. P . 258856].) D r e w s .

Josef Muehka, Wien, Verfahren zum Eeinigen und Entfarben von Fliissigkeiten 
mittels kórniger Adsorptionsmittel, wie Entfarbungskohlen, ak t. Kieselsauren u. dgl., 
dad. gek., daB die Behandlung der F l. m it dem Adsorptionsmittel in einer nach A rt 
eines Sandfilters m it einer eine Umlagerung u. gegebenenfalls auch Wiederbelebung 
des Adsorptionsmittels ermoglichenden Vorr., zweckmaBig m it einer aus Strahldiise 
u. Rolir bestehenden Umlagerungsvorr. versehenen Vorr. durchgefuhrt wird. Die 
Wiederbelebung der yerwendeten Kohle kann m ittels chloriertem W. bewirkt werden. 
(Oe. P. 114 879 vom 6/7. 1928, ausg. 11/11. 1929.) ' H o r n .

I. J. Muller, Wien, Trennung von Fliissigkeiten. Der App. besteht aus einem 
iiuBeren Behalter u. einer darin  angeordneten Schwimmkammer. Die F l. passiert 
zunachst ein Sieb u. gelangt in einen iiber der Schwimmkammer angeordneten Sammel- 
behalter. Von hier aus erfolgt der DurchlaB in die eigentliche Trennungsanlage duroh 
ein von der Schwimmkammer betatigtes Schwimmerventil. In  der Trennungsanlage 
sammelt sich die leichtere F l. an der Oberflache, so daB sie in  die Schwimmkammer 
stróm en kann. Diese sinkt, nachdem sich genugend Fl. in  ihr angesammelt hat, u. 
bringt das Schwimmerventil zum SchlieBen. (E. P. 315 415 vom 8/7. 1929, Auszug 
veróff. 4/9. 1929. P rior. 13/7. 1928.) D rew s.

David Samiran und Phillips Melville, Amerika, Verbesserungen an Trennwr- 
richtungen fiir  Fliissigkeiten. In  dem TrenngefaB ist ein beweglicher Schwimmer an- 
geordnet, der senkrecht gefiihrt u. geeignet belastet ist.- U nter diesem Schwimmer 
befindet sich ein Kegel, dessen Spitze die yertieft angeordnete AusfluBoffnung des 
Behalters schlieBt. Sobald die abgetrennte schwerere F l. eine gewisse Hóhe im Be- 
hiilter erreicht hat, wird durch den Schwimmer der Kegel gehoben u. eine hierdurch 
autom at, geregelte Fl.-Menge flieBt ab. Die Vorr. soli insbesondere zum Trennen yon 
W. u. Ol dienen oder fu r andere Fil. von yerschiedenen spez. Geww. (F. P. 667 312 
vom 12/1. 1929, ausg. 15/10. 1929.) H o r n .

Henry Blumenberg jr., Los Angeles, Filtermaterial, welches auch ais reinigendes, 
geruchentfernendes u. osydierendes M ittel yerwendet werden kann. Das Materiał 
besteht aus K upfersulfat u. Calciumhypochlorit u. is t im  Mol.-Verhaltnis 1: 1 gemischt 
Ais Zusatz wird ein inerter, poroser Stoff, wie Bimsstein, akt. Kohle o. dgl. yerwendet. 
(A. P. 1 7 3 4 1 9 7  yom 15/12. 1927, ausg. 5/11. 1929.) H o r n .

Gerard Johan Kuyt, Jaya, Filterpresse zum Abscheiden von schleimigen S to ff en
und dergleićhen aus Fliissigkeiten. In  der Filterpresse sind eine Anzahl gegeneinander 
abgedichteter poroser F iltersteinplatten  angeordnet. Jede P la tte , aus einem oder aus 
zwei aufeinandergepreBten Steinen bestehend, is t an der AuBenseite sta rk  aufgerauht, 
so daB die filtrierende Oberflache vergróBert wird, u. en thalt im Innern  einen Kanał, 
durch den die gereinigte F l. abgeleitet wird. (Holi. P. 20 845 vom 7/11. 1927, ausg. 
15/11. 1929.) H o r n .

Electro-Metallurgical Ore Reduction Ltd., England, Yerfahren zum Trennen 
von Gasen oder von in  diesen suspendierten Bestandteilen, insbesondere uon Abgasen 
metallurgischer Ofen. Das zu trennende Gasgemisch wird in  eine umlaufende F l. ein- 
gefiihrt. W ahrend des Fallens der Fl. im U m laufbehalter werden die 1. Gase ganz oder 
teilweise durch den steigenden Druck gel. Die unl. bzw. ungel. Gase werden im unteren 
Teil des Behalters abgezogen, also dann, wenn die F l. noch unter einem gewissen Druck 
steht, wahrend die gel. Bestandteile erst nach Aufheben des Druckes, also an  hóher 
gelegenen Stellen des Behalters in  Freiheit gesetzt werden. (F. P . 667183 vom 9/1. 
1929, ausg. 14/10. 1929.) H o r n .

Arthur Stievenart, Belgien, Vorrichtung zum Entstauben von Ga-sstromen. In  
einem Ventilator sind mehrere parallel oder annahernd parallel angeordnete, schneeken- 
artig gebogene Trennflachen eingebaut, so daB konzentr. Spalten entstehen, dereń 
Offnungen yerschieden im Raum  angeordnet sind, u. die den wirbelnden Gasstrom 
aus dem Raum herausfiihren. (F. P. 663 976 vom 15/11. 1928, ausg. 28/8. 1929. Belg. 
P riorr. 17/11. 1927 u. 5/3. 1928.) H o r n .
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Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, F rankfurt a. M., 
Verfahren zum Reinigen von Gasen m ittels Alkalimetallen, dad. gek., daB die zu rei- 
nigenden Gase m it Alkalimetallen, welche auf festen u. bei der Behandlungstemp. 
der Gase festbleibenden Verdunnungsmitteln fein verteilt sind, in  innige Beriihrung 
gebracht werden. Ais Verdiinnungsmittel werden, insbesondere bei der Entfernung 
von CO aus H-haltigen Gasen, Na2C03 yerwendet. Es kann auch bei Tempp. gearbeitet 
werden, bei welchen Hydridbldg. erfolgt. (Schwz. P. 134 605 vom 14/1. 1928, ausg. 
16/10. 1929. D. Prior. 1/2. 1927.) H o r n .

Metallgesellschaft A.-G., F rankfurt a. M., Elektrisćher Gasreiniger m it rohr- 
fórmigen, konzentr. ineinandergeschachtelten u. um ihre Liingsachse drehbaren Nd.- 
Elektroden, dad. gek., daB die Mittelrokrelektrode unabliangig von der oder den 
umgebenden Rohrelektroden fiir sich drehbar ist. (Schwz. P. 134 068 vom 4/10.
1928, ausg. 16/9. 1929. D . Prior. 21/10. 1927.) H o r n .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Richard 
Heinrich, Berlin- Sudende), Verfaliren zur Entionisierung elektrisch zu reinigender Gase 
vor ihrem E intritt in  die eleklrisch-e Niederschlagskammer, dad. gek., daB die Gase m it 
geerdeten Kórpern, z. B. Metallnetzen oder -platten in  innige Beriihrung gebracht 
werden. (D. R. P. 487 642 KI. 12e vom 5/11. 1925, ausg. 17/12. 1929.) H o r n .

Metallgesellschaft A.-G., F rankfurt a. M., Verfaliren und Vorrićhtung zum  
Abreinigen von Rohrelektroden elektrisclier Gasreiniger durch Abstreifer, dad. gek., daB 
die den Ndd. ausgesetzte Rohrwand u. ein in  schraubenfórmiger W indung an der 
W and anliegender Abstreifer aneinander vorbeigedreht werden. (Schwz. P. 134 079 
vom 10/10. 1928, ausg. 16/9. 1929. D. Prior. 18/10. 1927.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. K ., iibert. von: Otto Eisenhut, 
Heidelberg, Wiedergewinnung von Reaktionsprodukten aus Gasen, die m it elektrischen 
Strómen belmidelt sind, dad. gek., daB die in  dem Gasstrom nach der Behandlung sich 
bildenden Schichten verschiedenen Geh. an Reaktionsprodd. getrennt werden, indem 
z. B. die Schicht, die reich an Reaktionsprodd. ist, abgezogen wird. —  Beispiele fiir 
die Gewinnung von G„H„ u. reinem H2 aus GHl bzw. von N-Oxyden aus Luft sind 
angegeben. (A. P. 1726 547 vom 29/12. 1926, ausg. 3/9. 1929. D. Prior. 30/12. 
1925.) H o r n .

Midden-Europeesche Octrooimaatschappij, Amsterdam, Herstellung non dichtem 
Kohlensaureschnee direkt aus flussiger Kohlensaure. Die fl. C 02 wird unter den Tripel- 
punkt espandiert u. die Drosseldampfe werden gezwungen, durch den erzeugten Schnee 
hindurch zu diffundieren, um denselben in  einem Arboitsgang m it der Schneebldg. 
zu oiner M. von hoher D. zu komprimieren. (Schwz. P. 134734 von 26/6. 1928, 
ausg. 16/10. 1929.) D r e w s .

Soc. Anon. L’Acide Carbonięiue Pur, Briissel, Vorrichtung zur Herstellung von 
Kohlensaureschnee. Die aus der Ausdehnungskammer entweichende gasfórmige C 02 
kiihlt zunachst die durch ein Spiralrohr zustrómende fl. C02 ab u. durchflieBt dann 
die Doppelwandungen des Behalters, bevor sie in  den Kompressor zuriickgelangt. 
Ausdehnungskammer u. Ableitungsrohr sind m it Sicherheitsventilen versehen. (Schwz. 
P. 134735 vom 11/8. 1928, ausg. 16/10. 1929.) D r e w s .

Peter Kniepen, Berlin, Verfahren zum Entfernen adharierender Gase und zum  
Trocknen von Gegenstanden unter Anwendung eines •periodisćhen Vakuums, dad. gek., 
daB jeweils nur bis zu einem Druck evakuiert wird, der bestimmt ist durch das Ver- 
haltnis des Gasvol. im  Trockenraum zu dem in der Zeiteinheit weggepumpten Vol. 
Es sollen nach dem Verf. insbesondere Papier, Wolle, Farbstoffe, Kork, Zement u. 
Chemikalien getroclcnet u. entgast werden. (D. R. P. 487 769 KI. 82a vom 7/4. 1925, 
ausg. 18/12. 1929.) H o r n .

Koppers Co., iibert. von: Walter J. Klaiber, Pittsburgh, Trocknen von Gasen. 
Die Gase werden zuerst bei der ihnen eigenen Temp. m it hochkonz. Lsgg. hygroskop. 
Salze, wie CaCl„ MgCl2, behandelt u. danack m it Lsgg. derselben Zus. bei niederen 
Tempp. (A. P. 1740 248 vom 2 8 / 8 . 1926, ausg. 17/12. 1929.) D r e w s .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, Tokio, iibert. von: Hajime Isobe, Ochiai- 
Machi, Toyotama-Gori, Trockenmittel, insbesondere fiir Gase. Das Mittel besteht aus 
kolloidalen anorgan. Prodd., z. B. Silicagel, A120 3, Fullererde, Floridaerde, Sumpf- 
eisen u. a., die einen Zusatz von 10—20% CaCl2 erhalten. (Hierzu vgl. auch A. P. 
1541147 C. 1925. II. 1887.) (A. P. 1740351 vom 25/7. 1924, ausg. 17/12. 1929.
Japan . Prior. 1/2. 1924.) D re w s .

8 6 *
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Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich (Erfinder: Gottfried Ackermann,
Uerdingen), Umlaufende Trockentrommel m it sternformigen Bieseleinbauten, die gruppen- 
weise im Kreise um einen m ittleren Sternkórper angeordnet sind, dad. gek., daB ais 
Rieseleinbauten sechsstrahlige Sternkórper venvendet werden. (D. R. P. 487 937 
KI. 82a vom 5/6.1926, ausg. 14/12. 1929.) H o r n .

Paul H. Muller, Hannover, Verfahren zum unmittelbaren stufenweisen Kiilden 
von salzausscheidenden Laugen mittels Luft, 1. dad. gek., daB die Lauge zuerst in  einem 
senkreehten K am in fontiinenartig verspritz t wird u. dann mehrere Małe hintereinander 
in  einem wagerechten K anał dem Luftstrom  entgegen fortsckreitend fein verteilt ab- 
w arts fallt. — 2. Vorr. zur Durchfiihrung des Verf. nach 1, gek. durch einen Kamin- 
kiihler m it an diesen angeschlossenem Kanalkiihler, in  dessen Langsrichtung an 
sich bekannte Schienen verlaufen, auf welche die aus den Ausstrómeóffnungen der 
Aufgabebehalter niederfaliende Lauge trifft. 3. Vorr. nach 2, dad. gek., daB die 
Ausstrómlócher der Aufgabewanne u. die Schienen, auf denen die F l. verspritzt wird, 
m it Gummi iiberzogen sind. (D. R. P. 487 699 KI. 121 vom 7/11. 1925, ausg. 14/12.
1929.) D rew s.

Cheminova. Gesellschaft zur Verwertung Chemiseher Verfahren m. b. H.,
Berlin, Verfahren zur Vermeidung von Verdunstungsverlusten bei der Gewinnung fliich- 
iiger Śtoffe aus Ga-s- oder Dampfgemischen m ittels eines Absorptionsmittels, dad. gek., 
daB m an das verdam pfte Absorptionsm ittel in  einer Ólvorlage zuriickhalt u. es dann 
aus derselben durch Zumischung eines d ritten  Stoffs auswascht, der m it dem Ó1 nicht 
mischbar ist, das A bsorptionsm ittel jedoch leicht aufzunehmen vermag. Ais Zusatz- 
stoff d ient vorteilhaft der Stoff, zu dessen Gewinnung das Absorptionsmittel ver- 
wendet wird. Zur Ruckgewinnung von A .  unter Anwendung des Hydrophthalsaure- 
esters des Hexalins ais Absorptionsmittel d ient ais Zusatzstoff A. (Schwz. P. 134)607 
vom 22/3. 1928, ausg. 16/10. 1929. D . P rior. 27/4. 1927.) H o r n .

Cheminova, Gesellschaft zur Verwertung Chemiseher Verfahren m. b. H.,
Berlin, Verfaliren zur Vermeidung von Verdunstungsverlusten bei Absorptionsanlagen 
zur Gewinnung fliichtiger Stoffe aus Gasen, dad. gek., daB die Gase, die die Absorp- 
tionsanlage verlassen u. Anteile des Absorptionsmittels enthalten, zur Ruckgewinnung 
desselben m it raffinierten, wenig viscosen Erdóldestillaten behandelt werden, die nicht 
un ter 300° zu sieden beginnen u. dereń spez. Gew. ungefahr bei 0,900 liegt. (Schwz. P. 
134 608 vom 22/3. 1928, ausg. 16/10. 1929. D. Prior. 17/5. 1927.) H o r n .

Pierre Chevalet, Lux, Cóte d’0 r , Frankreich, Platte fu r  Destillationskolonnen. 
(D. R. P. 485 050 KI. 12a vom 10/6. 1927, ausg. 24/10. 1929. F . P rior. 17/7. 1926. — 
C. 1927. I. 3119.) J ohow .

Kali-Industrie Akt.-Ges., Kassel, Verfahren zur storungsfreien Einfuhrung salz- 
ausscheidender Fliissigkeiten in  Verdampfapparate (Vakuumkuhler), dad.gek., 1. daB 
die F l. durch ein innerhalb des Verdampfers liegendes Drosselorgan, auf das eine trichter- 
fórmige Erweiterung folgt, oberhalb des Fliissigkeitsspiegels in  den Dampfraum des 
Verdampfers eingefiihrt wird. 2. Drosselung m ittels Diise, durch  dereń m it Lóchern 
versehene W andung ein Losungsm. zur Entfernim g der Salzausscheidungen eingetuhrt 
wird. 3. Anordnung der Diise senkrecht nach unten, so daB die Lsg. n icht die Apparat- 
wand trifft. (D. R. P. 484 891 KI. 12a vom 8/9. 1925, ausg. 22/10. 1929.) J ohow .

Kali-Chemie, Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Hermann Fritzweiler, Stolberg, 
R hld., B. C. Stuer, Berlin, Walter Grob, Stolberg, Rhld.), Verfahren zur Wieder- 
belebung grofloberfldchiger, adsorbierender anorganischer Stoffe, dad. gek., daB man sie 
nach Abtreiben der adsorbierten Stoffe durch E rhitzen unter tjberleiten von Luft 
regeneriert, der zwecks Regelung der Temp. W .-Dampf zugemischt ist. Die Menge 
des W.-Dampfes wird so bemessen, daB die Temp. der Rotglut n icht erreicht wird. 
Ais zu behandelnde Adsorbentien kommen insbesondere solche in  Frage, die aus 
hydrat. Eisen- oder Aluminiumverbb. nach entsprecliender Vorbehandlung erhalten 
sind. (D. R. P. 486 950 KI. 12e vom 26/4. 1925, ausg. 28/11. 1929.) H o r n .

Metallgesellschaft A.-G. (Erfinder: Georg Muller), F rankfurt a. M., Verfahren 
zur Gewinnung von Gasen oder Dampfen aus Gemischen solcher durch Adsorptionsmittel 
unter vorheriger K uhlung durch Kompression m it Abfiihrung der Kompressionswarme 
u. darauffolgende Entspannung, dad. gek., daB die Kuhlung des zu behandelnden 
Gemisches hóchstens so weit erfolgt, daB noch keine Kondensation der Mischbestand- 
teile e in tritt u. daB hierauf das gekiihlte Gemisch einer Adsorptionsanlage, z. B. einer 
Aktivkohleanlage, zugefiihrt wird. Die K uhlung der Gase kann durch Warmeaustausch 
erfolgen. (D. R. P. 485 988 KI. 12 e vom 26/8. 1926, ausg. 9/11. 1929.) H o r n .
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Hermann . Ost, Lehrbuch der oliemisohen Technoloeie. 17. Aufl. Leipzic- Dr M ,Tiinpr>kn
1930. (V III, 841 S.) gr. 8". M. 18.60; Lw. M 19.80.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Max Griinewald, Die Beriicksichtigung der Krankheiten der Ałmungsorgane durch 

Slaub und Oas bei der Ausdehnung der Unfallversicherung auf geiverbliche Berufs- 
krankheiten. Abbandlung iiber die Gefahrlichkeit der Berufs- u. Gewerbekrankheiten 
u. ihre Aufnahme in die Unfallversieherung. (Gasmaske 1. 145— 48. Dez. 1929. D ort
mund.) .. S p l it t g e r b e r .

Max Griinewald, Erkrankungen und Vergiflungen durch Benzol und seine Ab- 
kómmlinge. Die Krankkeits- u. Vergiftungserscheinungen, die beim Arbeiten m it 
Bzl., Nitrobzl. u. Anilin auftreten konnen, werden besproehen. (Dtsch. Fairber-Zte. 65 
1252—53. 29/12. 1929.) B r a u n s .

Alfred Christensen, Sauerstoffzylinder aus LeichtmetaU Laułal fiir  freitragbareAiem- 
gerate. Bericht iiber erfolgreiche Verss. m it Sauerstoffflaschen fiir Atmungsgerate aus 
Lautal. (Draeger-Hefte. Beilage Draeger Gasschutz-Mitt. 1929. 27—33. Mai.) S p l .

G. Stampe und E. Horn, Reihenpęrsuche mit Natriumsuperoxydatemgerdlen. 
Durch schemat. Verss. m it N atrium superosydpatronen unter ganz gleichartigen Be- 
dingungen wird bei gegebenem Superoxydpraparat das Optimum des Patronenaufbaus 
erm ittelt. (Draeger-Hefte 1929. 1565— 69.) Spl it t g e r b e r .

Wilhelm Hoffmann, Versuche iiber Kohlenmonoxydanreicherungen der Luft mit 
Riicksicht auf Hochofenbetriebe. An Hand von Verss. wird auf die oft n icht geniigend 
beachteten Kohlenoxydvergiftungsgefahren in  Hochofenindustrien hingewiesen u. die 
Einrichtung von Gasschutz- u. RettungsmaBnahmen fiir die gesamte H uttenindustrie 
empfohlen. (Gasmaske 1. 129—33. Dez. 1929. Dinslaken.) SPLITTGERBER.

III. Elektrotechnik.
E. Albers-Schonberg und M. Bichowsky, Uber die Einwirkung von Chromnickel- 

heizdrćihlen auf keramische Wicklungstrager. Auf keram. W icklungstragern zeigen sich 
gelbe Streifen unterhalb der D rahte u. Verschlackung an iiberhitzten Stellen. Die 
gelben Streifen konnten durch Ag ais Ablagerungen von Cr03 festgestellt werden. 
Durch Verss. konnte erwiesen werden, daB die Streifen auch dann entstehen, wenn 
die D rahte den Kórper nicht unm ittelbar beriihren, Cr03 wird also durch Nobel iiber- 
tragen. An Drahten, die in  einer von Luft durchstrómten Róhro gluhten, konnte nach- 
gewiesen werden, daB sie 0 3 erzeugen, das offenbar die aus dem D raht austretenden 
Atome oxydiert. Der keram. Kórper w irkt dabei nur ais kalte Auffangflache. E r 
kann auch durch andere Flachen, z. B. Ag ersetzt werden. Das dampffórmige CrO., 
is t positiv geladen, was in einem einfachen Vers. gezeigt wurde. Die Verschlackungen 
des keram. Materials konnen unmóglich bei der gewóhnlichen Gliihtemp. der Wicklung 
erfolgt sein. Sie sind auch nur dort anzutreffen, wo sich D rahte beriilirt haben, sich 
iiberhitzten u. dann unter Lichtbogenbldg. durchbrannten. Aus den Verss. folgt, 
daB nur Uberhitzung Beschadigung an Wicklung u. Tragern hervorrufen kann. Diese 
ist vor allem zu vermeiden. Die Leitfahigkeit des Tragers spielt keine Rolle. E r braucht 
nur unempfindlich gegen Temp.-Wechsel zu sein. (Elcktrotechn. Ztschr. 50. 1837— 40. 
19/12. 1929. Berlin.) SALMANG.

Roger Campredon, Die Acetatkunstseide in  der Elektrizitat. Bei der Kabel- 
umspinnung is t die Kunstseide gegeniiber der Naturseide im Nachteil infolge ihrer 
geringeren Festigkeit, zu groBen Bruchdehnung, zu groBen Hygroskopizitat (Viscose), 
Unzulanglichkeit der Isolation, geringeren Deckkraft. Am besten seheint sich bisher 
die Acetatseide (Rhodiaseta) bewalirt zu haben, infolge ihrer geringeren Wasser- 
absorption (Naturseide zieht nach dem Trocknen 11%> Nitroseide 13— 14%, Viscose 
10°/„, Acetatseide 6— 7%  Feuchtigkeit an) u. ihrer ausgezeichneten dielektr. Eigg. — 
Vf.’ bespricht allgemeine Regeln, die bei der Kabelumspinnung zu beachten sind, sowie 
die Vorbereitung der Acetatseide fur die Umspinnung. — Ais Beispiel w ird ein K abel 
von 8 Leitern gewahlt, die m it zwei Decken von Acetatseide u. einer Baumwolldecke 
isoliert u. von Blei umschlossen sind. Es werden Zahlcn gegeben fiir die Isolations- 
fahigkeit, K apazitat (Kondensator Leiter | Isolierung | Blei), Durchschlagskraft, In- 
duktivitat. (Rev. univ. Soies e t Soies artif. 4. 1415—21. Sept. 1929.) K r ó n e r .
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K. Woliński, Berlin, Diaphragma fiir elektrolytische Zellen. Das insbesondere 
zur W.-Zersetzung verwendete D iaphragm a besteht aus einem Gewebe von Asbeat 
u. Metallfaden. (E. P. 315 551 vom 20/6. 1928, ausg. 8/8. 1929.) D r e w s .

Joseph Armand Marie Vincent de Paul Givelet, Frankreich, Elektrisches Kabel 
hoher Festigkeit. S tahldraht wird m it einem lose sitzendęn Bleimantel umhiillt u. der 
Zwischenraum m it Alkali- oder Erdalkalim etall gefiillt. (Bzgl. des Verf. vgl. auch
F . P . 655342. C. 1929. II . 2955.) Das Kabel besitzt groBe Leitfahigkeit bei guten 
mechan. Eigg. (F. P. 669 002 vom 12/1. 1929, ausg. 9/11. 1929.) H e i n e .

Polymet Manufacturing Corp., New York, iibert. von: John de Giovanni, 
Brooklin, Elektrisches Leitungsmaterial. Poróses M ateriał, z. B. Loschpapier oder die 
Baumwollumspinnung eines isolierten Kupferdrahtes, wird m it einer Emulsion von 
AgBr in  Gelatine getrankt. Das Silbersalz w ird in  bekannter Weise zu metali. Ag 
reduziert, B r ausgewaschen u. der im pragnierte bzw. m it einer silbernen Schutzschicht 
iiberzogene Korper ais W iderstandsm atcrial benutzt. Gegenuber metali. Leitern 
zeichnet sich das M ateriał durch eine selbst bei relativ  hoher Belastung geringe Er- 
hitzung aus. (A. P. 1738044 vom 27/1. 1927, ausg. 3/12. 1929.) H e i n e .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin, Metallbewehrung fu r  Seekabel, be- 
stehend aus einer Legierung, welche neben Al etwa 0,5— 1°/0 Si u. etwa 0,5— 1°/0 Mg 
enthalt. (Sehwz. P. 131675 vom 23/4.1928, ausg. 16/5.1929. D. P rior. 7/5.1927.) K u.

Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Drahtelektrode fiir  elektrolytische Zwecke. 
Der E lektrodendraht is t um ein Blech gewickelt, das die fiir die Distanzierung u. 
Fuhrung des Drahtes nótigen E inrichtungen trag t. (Schwz. P. 134 080 vom 7/7. 1928, 
ausg. 16/9. 1929.) D r e w s .

Bario Metal Corp., New York, iibert. von: Colin G. Fink, Yonkers, und Russell
E. Lowe, New York, Elektroden. F iir die Elektrolyse von Halogensalzen yerwendet 
m an zweckmaBig Elektroden, die aus einer Pb-Ag-Legierung bestehen, in  der das Ag 
im UberschuB vorhanden ist. Gegebenenfalls kann die Legierung auch noch Mn ent
halten. Die Elektroden kónnen aufierdem m it einer depolarisierend wirkenden Sub- 
stanz, z. B. P 0 2, iiberzogen werden. (A. P. 1740 291 vom 25/8. 1923, ausg. 17/12. 
1929.) - D r e w s.

Oscar D. Cass und E. E. Newman, iibert. von: Sherman G. Nye, Denver Col., 
Amerika, Behandlung von Glas fiir  Belevchtungszwecke. Um ein schattenloses Licht 
zu erhalten, wird das Glas auf einer Seite aufgerauht (durch Sandstrahlgeblase) u. mit 
einem durchscheinenden Ol oder Vaseline u. dieses wiederum m it einem durchsichtigen 
Lack iiberzogen. Das Verf. ist hauptsachlich zur H erst. von Glas fiir die Automobil- 
lampen gedacht. (A. P. 1736 619 vom 14/2. 1928, ausg. 19/11. 1929.) H e in e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, iibert. von: G. L. Hertz, 
Eindhoven, Elektronen emittierende Kalhcde. (A. P. 1735 080 vom 31/12. 1923, ausg. 
12/11. 1929. H oli. Prior. 12/1. 1923. —  C. 1925. I. 1000 [O e.P . 97876].) H e in e .

Ruben Tube Co., iibert. von: Samuel Ruben, New York, Behandlung Elektronen 
emittierender Eleniente. E ine Mischung von Oxyden alkal. E rden w ird zusammen mit 
einem Bindem ittel ais Uberzug auf die K athode gebracht. Das Bindem ittel wird unter 
Erhitzen verfliichtigt, dann aber die Temp. bis nahe an den F . der Oxyde gesteigert 
u. die Oxydschicht durch Druck verdichtet u. auf der Unterlage befestigt. Eine der- 
gestalt aufgepreBte Oxvdschicht zeichnet sich durch groBe GleichmaBigkeit aus u. 
w idersteht selbst hohen Spannungen. (A. P. 1739 044 vom 12/1. 1927, ausg. 10/12. 
1929.) H e in e .

Charles F. Noftzger, iibert. von: Nicholas L. Etten, Chicago, Elektrischer 
Widerstandkórper. E in Serizitschiefer m it 46°/0 S i0 2, 40°/„ A120 3, 8°/0 K 20 , l,75°/o CaO, 
l,5 °/0 N a20 , 0,75% FeO, 0,5%  MgO, wie er z. B. bei Buckeye, Arizona, gefunden wird, 
soli gepulvert, m it pulverformigem reinem Eisen sowie einem Bindem ittel gemischt, 
in  Formen gepreBt u. zunachst unter D ruck auf ca. 220° C dann ohne Belastung bei 
ca. 650° gesintert werden. Das M ateriał ist billig, der Korrosion n ieht unterworfen 
u. von hohem W iderstandsvermogen. (A. P. 1738141 vom 11/8. 1928, ausg. 3/12. 
1929.) H e in e .

IV. Wasser; Abwasser.
J. Clark Keith, Betriebserfahrungen in  einer gro {Sen Filteranlage. Ausfuhrliche 

Beschreibung einer W asserversorgungsanlage, in  welcher die Algenplage durch Zusatz 
von Eisensalzen u. K alk  bekam pft -wird. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21- 
1629—39. Dez. 1929. W indsor, Ont., Can.) SPLITTGERBER.
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H. W. streeter, Phenolgeschmack und -geruch in  Wasserversorgungen der am 
Ohio liegenden Stddte. Die Arbeit is t m it der C. 1929. II . 2924 referierten identisch. 
(W ater Works Sewerage 76. 442—44. Okt. 1929.) Sp l it t g e r b e r .

Charles R. Cox, Verhutung von Chlorphenolgeschmack im  Staate New Yorlc. Uber- 
chlorung u. Ammoniakbehandlung zerstort oder verhutet den Chlor-Phenolgeschmaek, 
wahrend die Wrkg. der Permanganatm ethode je nach der A rt des zu behandelndeń 
W. sta rk  echwankt. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 1693— 1704. Dez. 
1929.) Sp l it t g e r b e r .

Jack J. Hinman, jr. und Kenneth C. Beeson, Chloraminę in  der Wasserdes- 
infeklion. Die Behandlung m it Cl u. N H , kann in Fiillen empfohlen werden, wo es 
notwendig oder wiinschenswert ist, rohes, unfiltriertes W. zu reinigen, wenn zwischen 
Behandlung u. Abgabe an  den Verbraucher grSBere Zwischenraume liegen. (Journ. 
Amer. W ater Works Assoc. 21. 1705— 16. Dez. 1929. Jowa City, Jowa bzw. Vermilion, 
South Dakota.) S p l it t g e r b e r .

C. Egg und A. Jung, Mikroehemischer Beitrag zur Bakterizidie von Silber und 
Kupfer. U nter Zugrundelegung der PREGLschen Methode zur Best. geringster Metall- 
mengen konnte festgestellt werden, daB bei der sterilisierenden Wrkg. von Kupfer 
u. Silber die Olygodynamie in beiden Fiillen Ionenwrkg. is t; bei gleichzeitiger An- 
wesenheit beider Metalle addieren sich die Wrkgg. (Mikrochemie. PREGL-Festschrift 
1929. 46—59. Basel [Wien u - Leipzig, E m il H aim  & Co.].) Spl it t g e r b e r .

V. V. Saks und Filtrators Ltd., London, Verfahren und Apparatur zur Verhin- 
derung und Beseitigung der Kesselsteinbildung durch Zusatz einer Emulsion oder eines 
Extraktes, der durch Behandlung von Leinsamen oder anderen ólhaltigen Samen m it 
W. u. W.-Dampf erhalten wird. An Hand einer Zeichnung is t die App. zur 
Ausfiihrung des Verf. beschrieben. (E. P. 321337 vom 14/5. 1928, ausg. 5/12. 
.1929.) M. F. Mu l l e r .

Karl Im h nff und Franz Fries, Essen, Verfahren zum Mischen von frischem Ab- 
toaeserschlamm mit reifem Faulschlamm vor der Einleitung in  einen getrennten Schlamm- 
faulraum, dad. gek., daB das Mischen in  verhaltnismaBig kleinen, nur die Schlammengo 
von einigen Tagen aufnehmenden Schlammsammelraumen vorgenommen wird, die m it 
dem vom Abwasser durchflossenen Absatzbecken zum selbsttatigen Austausch von 
W. u. Schlamm in Verb. stehen. An Hand mehrerer Zeichnungen ist die App. beschrieben. 
(D. R. P. 488 926 KI. 85c vom 9/10. 1927, ausg. 9/1. 1930.) M. F . Mu l l e r .

George Sydney Binckley, Sydney William Binckley und Milton Johnstone 
Binckley, Los Angeles (Kalifomien), Apparatur zum Behandeln von Schlammstoffe 
fiihrenden Abwassern durch UberflieBenlassen durch eine Anzahl von durch P latten  
getrennte Kammern. Der Boden der App. ist zickzackformig gestaltet. An H and von 
Zeichnungen ist die App. beschrieben. (Can. P. 273360 vom 7/12. 1926, ausg 23/8.
1927.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganisctie Industrie.
Francisco Figueras Puig, Die Salpeterindustrie in  Chile. Lagę u. Ausdehnung 

der chilen. Salpeterlager, die Theorien der Entstehung des Salpetcrs werden geschildert. 
Die Zus. des Chilesalpeters wird angegeben, femer werden die Verarbeitung des Roh- 
salpeters u. seine Verwendung beschrieben. Der N-Geh. wird m it dem anderer Diinge- 
m ittel verglichen. Zuletzt werden einige Produktionsziffern angegeben. (Afinidad. 9. 
33—37. April 1929.) __________________  W il l st ą e d t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren und Vorrichtung zum  
Behandlen von Gasen und Dampfen mit hochgespannten elektrischen Strmnen. Es wird 
eine sog. dunkle Entladung erzeugt. Neben Hauptelektroden, z. B. aus Aluminium 
konnen noch Nebenelektroden, durch Glas isoliert, verwendet werden. Zwischen diesen 
Elektroden werden feste oder fl. isolierende Stoffe angeordnet, zweckmaBig derart, 
daB sie lose nebeneinander geschichtet werden. Es konnen m it guter Ausbeute nach 
diesem Ver{. Os aus 0 2 u. Meihan aus Athylen hergestellt werden. (F. P. 657 441 vom 
12/7. 1928, ausg. 22/5. 1929. D. Prior. 16/8. 1927.) H o r n .

Yogoro Kato, Koshiro Yamamoto und Yuasa Storage Battery Co. Ltd., 
Japan, Herstellung von Mangansuperoxyd. Kiinstliche oder naturliche Mn-Oxyde 
niederer Oxydationsstufen bzw. beim Erhitzen Oxyd bildende Mn-Verbb. werden
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boi Tempp. von mindestens 200° C in  Ggw. einer oder mehrerer alkal. wirkender 
Stoffe m it 0 2 oder diesen enthaltenden Gasen beliandelt. (F. P. 670 242 vom 25/2.1929, 
ausg. 26/11." 1929.) D r e w s .

National Processes, Ltd., London, und T. B. Gyles, Bristol, Entfem ung von 
Schwefeloxyden aus Gasen. Man leitet die Schwefeloxyde enthaltenden Gase uber die 
angefeuchteten aus der Rostung von Zn-Erzen herriihrenden Massen. Nach Er- 
schópfung kónnen letztere wieder, gegebenenfalls in Mischung m it frischen Erzen, 
in  den ProzeB zuriickkehren, oder sie werden zwecks Gewinnung der Sulfate u. Sulfite 
ausgelaugt. (E. P. 321390 vom 27/7. 1928, ausg. 5/12. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., ubert. von: Christian Hansen, 
Wiesdorf a. R h., Gewinnung von schwefliger Saure aus solche enthaltenden Gasen. 
Die Gase werden in einer oder in  mehreren Stufen m it einer (NH4)2S 0 3 u. N H ,H S 03 
enthaltenden Lsg. gewaschen. Die Lsg. wird m it einer starkeren Saure, wie HCl oder 
H 2SO,j behandelt, wobei das entsprechende NH3-Salz u. S 0 2 entstehen, letzteres in 
konz. Form. (A. P. 1740 342 vom 6/5. 1927, ausg. 17/12. 1929. D . Prior. 8/10. 
1925.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., (Erfinder: Hans Woisin), F rankfurt a. M., Er- 
Jidhung der Eeaktionsgeschwindigkeit bei Herstellung von Schwefelsaure aus S 0 2-haltigen 
Gasen in  Gegenwart von N 2-02-Verbb. (D. R. P. 487942 KI. 12i vom 20/1. 1928, ausg. 
19/12. 1929. — C. 1929. I. 2567 [E. P . 304308].) D r e w s .

Soc. Anon. des Distilleries des Deux-Sevres, ubert. von: Eloi Ricard und 
Henri Martin Emmanuel Guinot, Melle, Konzentration von Salzsaure. (Can.P. 272356 
T o m  1/12. 1926, ausg. 12/7. 1927. — C. i927. II . 2519 [F. P . 625 511].) D r e w s .

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, ubert. von: Jan Hendrik de Boer, Eind- 
hoven, Niederlande, Ilerstellung von Fluor. (A. P. 1728 230 vom 18/8. 1926, ausg. 17/9. 
1929. Holi. P rior. 28/10. 1925. —  C. 1927. I. 1721 [E. P . 262 918].) D r e w s .

Compagnie de Bethune, Frankreich, Ilerstellung von Koldenoxyd, Stickstoff und 
Wasserstoff zur gleichzeitigen Synthese von Ammoniak und Methanol. Die bei der H 2- 
H erst. aus Koksofengasen anfallenden Restgase werden m it einer zur vollstandigen 
Verbrennung n icht ausreichenden Luftmenge yerm ischt u. in  einem m it feuerfesten 
M ateriał angefiillten Rk.-Raum  oline Flammenbldg. verbrannt. Dio Temp. w ird so 
gehalten, daB Stickoxyde nicht entstehen. Man erreicht dies durch K ontrolle der 
den Raum verlassenden Gase, dereń C 02-Geh. ca. 4— 5°/0 betragen soli. Die Gase 
werden zunachst Yon darin  enthaltenen ungesatt. KW -stoffen befreit u. danach zwecks 
Bindung der C 02 m it wss. N H 3-Lsg. gewaschen. D ie Beseitigung der ungesatt. KW- 
stoffe erfolgt durch Einw. erh itzter Spane von Fe oder Ni oder Cr oder entsprechender 
Legierungen auf die Gase. (F. P. 670 878 vom 27/6. 1928, ausg. 5/12. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von leicht konden- 
sierbaren Stickoxyden. Konz. Stickoxyde niederer Oxydationsstufen werden in  der 
W arme m it H N 0 3 m ittlerer oder schwacher Konz. behandelt. Aus dem entstandenen 
N20 5 u . W. enthaltenden Gasgemisch wird letzteres en tfern t u. das N20 5 durch Ab- 
kiihlen verfliissigt. (F. P. 671159 vom 9/3 .1929, ausg. 10 /12 .1929 / D. P rior. 31/6.1928.
E . P .  321425 vom 7/7. 1928, ausg. 5,12. 1929.) D r e w s .

„Montecatini“ Societa Generale Per L’Industria Mineraria Ed Agricola., 
Mailand, Herstellung konzentrierter Salpetersaure. Ammoniak wird unter D ruck oxydiert. 
Das entstandene Gemisch von NO u. H 20  w ird gekiihlt, wobei sich NO-haltiges W. 
abscheidet. AnsehlieBend folgt bei un ter 0° liegenden Tempp. O xydation des NO 
mittels 0 2 zu NO„ bzw. N20.)( die m an m it dem zuvor abgeschiedenen W. in  Be- 
riihrung bringt. (Schwz. P. 134 611 vom 8/5. 1928, ausg. 16/10. 1929. I t. Prior. 
20/5. 1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Robert G.riess- 
bach, Ludwigshafen a. R h ., und Kurt Rohre, Mannheim), Gewinnung von reiner, 
insbesondere non Eisen- und Calciunwerbindungen freier Phosphorsaure oder von reinem 
Triammonphosphat durch Fallen dieser Verunreinigungen m ittels N H 3, dad. gek., 
daB — bei einer Verdiinnung, die unterhalb der Siittigungsgrenze fiir A m m onphosphate 
liegt — NH3 nur bis etwa zur NH4H 2P 0 4-Stufe, hochstens aber bis zur Menge von 
etwa 0,5 Mol. N H 3 auf 1 Mol. H 3P 0 4 hinzugefiigt wird, worauf die Lsg. nach Abtrennung 
der ausgefallenen Verunreinigungen auf freie H3P 0 4 oder (NH4)3P 0 4 yerarbeitet mrd. 
(D. R. P. 487 848 KI. 12i vom 10/2. 1925, ausg. 24/12. 1929.) D r e w s .

Peter Spence & Sons, Ltd., England, Herstellung von reiner Kiesel- und Titan- 
saure. Aus der Behandlung von natiirlichen Silicaten m it H 2S 04 herriihrende Si02-
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haltige Ruckstande werden m it einer eine D. von 1,135 aufweisenden Na„C03-Lsg. 
(man h a t also ein Verhaltnis von 1 Mol S i02:1,25 Mol N a20 ) im DruckgefiiB bei 
ca. 5,5 a t  u. 160° C behandelt. W ahrend des 2 Stdn. dauernden Vorganges laBt man 
ca. 15°/0 der vorhandenen C 02 entweiehen. Der Inhalt des DruckgefaBes wird filtriert 
u . der unl. Ti-haltige Ruckstand m it w. W. gewasehen. Das F iltra t u. die erste konz. 
Waschfl. werden m it N aH C03 bzw. m it N a2C03 u. C02 in  der W arme behandelt u. 
danach auf etwa 25° C abgekiihlt. Das ausgefallte Silicagel kann noch m it verd. 
H 2SO,, u . ansehlieBend m it W. ausgewaschen werden. (F. P. 671431 vom 13/3. 1929, 
ausg. 12/12. 1929.) D r e w s .

Peter Spence & Sons, Ltd., England, Hersłellung von Silicagel. Man laBt auf 
eine alkal. Lsg. cines Alkalisilicats in Ggw. von N a2C03 eine h. Lsg. von N aH C 03 ein- 
wirken. Nach dcm Abkiihlen wird das ausgefallte Silicagel m it W ., verd. Saure u. 
nochmals m it W. gewasehen. Vgl. F . P . 671 431; vorst. Ref. (F. P. 671432 vom 
13/3. 1929, ausg. 12/12. 1929.) D r e w s .

Harry N. Holmes, Oberlin, Ohio, iibert. von: Thomas Percy Hilditch, Grappen- 
hall, und Harold Joseph Wheaton, Lower W alton bei W arrington, England, Her- 
slellung von Absorptionsmaterial. Es wird zunachst ein Silicagel enthaltendes Prod. 
hergestellt, z. B. durch Einw. einer Lsg. von Na2Si03 auf eine Lsg. von Al(ONa)3. Diescs 
Prod. wird getrocknet u. zu feinem Pulver zerkleinert. H ierauf folgt Kochen m it 
verd. Saure. Der imgel. Ruckstand bildet nach dem Wasehen u. Trocknen das fertige 
Absorptionsmaterial, das insbesondere ais Aufsaugungsmittel in elektr. Batterien dient. 
(A. P. 1739 305 vom 13/8. 1923, ausg. 10/12. 1929. E. Prior. 14/8. 1922.) D r e w s .

Societe (Tfitudes Chimiques pour 1’Industrie, Genf, Herstellung von Calcium- 
carbid. Calciumphosphate werden bei Tempp. Yon mindestens 1400° C m it C reduziert, 
wobei m an fiir Ggw. von m it dem im CaC2 noch zuriickgehaltenen P  reagierenden 
Substanzen sorgt, z. B. Fe. (Sehwz. P. 134 612 vom 26/5.1928, ausg. 16/10.1929.) D r .

Anton Lederer, Wien, Herstellung von Kohlenstoff aus Schtuefelkohlenstoff oder 
ahnlichen Verbindungen. (D. R. P. 487723 KI. 12i vom 17/7. 1927, ausg. 19/12. 1929.
0 .  P rior. 21/7. 1926. — C. 1927- II. 2519 [E. P. 274883].) D r e w s.

Commercial Solvents Corp., TerreH aute, Indiana, iibert. von: William C. Arsem. 
Schenectady, New York, Herstellung von KoMenoxyd. Man erhitzt ein Gemisch von 
C 02 u. H 2 in  einer besonderen A pparatur auf ca. 1000—1200°, wobei neben CO W. 
entsteht. Katalysatoren, wie Fe, Ni, Co bzw. dereń Oxyde oder Carbonate kónnen 
hierbei allein oder im Gemisch mitcinander benutzt werden. (A. P. 1740139 vom 
6/5. 1925, ausg. 17/12. 1929.) D rew s.

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung fe in  verteilter 
Kohle. CO oder dieses enthaltende Gase werden unter Druck bei gewóhnlicher oder 
maCig erhóhter Temp. in  Ggw. von fein verteilten K atalysatoren zers. K atalysatoren 
sind: Fe, Ni, Co bzw. dereń Verbb. Ais aktivierende Zusatze kommen in Frage: MnO, 
V20 5, Cr20 3, ZnO, U 0 3, A120 3, CuO, CdO, ferner Alkaliverbb. oder diese liefernde 
Salze, wie Carbonate, Nitrate"u. a., sowie andere Salze, z. B. Molybdate u. W olframate. 
Es is t m itunter schon ausreichend, wenn die W andungen des Rk.-GefaBes aus katalyt. 
wirksamem M ateriał bestehen. Dem CO konnen KW-stoffe, wic CH.,, C2H 0. C10H 8 
oder Olefine in  Mengen von 1%  aufwarts zugesetzt werden. Die gebrauchlichen 
Drucke liegen zwischen 100 u. 200 a t  u. die entsprechenden Tempp. zwischen 300 u. 
400°. Die erhaltene, sehr fein verteilte Kohle eignet sich zum Malen, Drueken u. fiir 
Tinten, ferner zur Vulkanisation von Gummi bzw. Polymerisationsprodd. der Diolefine; 
hierzu vgl. E. P . 304791, C. 1929. I. 2568. (E. P. 321 402 vom 3/8. 1928, ausg. 5/12. 
1929.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung aktiver Kohle durch 
Einwirkenlassen von fl. Oxydationsmitteln auf Kohle, 1. dad. gek., daB die so behandelte 
Kohle in  Ggw. beschrankter Mengen von L uft gegliiht wird. 2. dad. gek., daB auf 
anderem Wege gewonnene akt. Kohle nach Anspruch 1 behandelt wird. (D. R. P.
488 247 KI. 12i vom 26/4. 1924, ausg. 21/12. 1929.) D rew s.

Urbain Corp., Delaware, iibert. von: Edouard Urbain, Paris, Herstellung aktiver 
Kohle. (A. P. 1735 096 vom 24/4. 1925, ausg. 12/11. 1929. F . P rior. 24/12. 1924. —
C. 1926. I. 3620 [F. P . 603 806].) D r e w s .

W. D ’Leny, Norton-on-Tees, und Imperial Chemical Industries, London. 
Wiederbelebung aktiver Kohle. Zur Adsorption von S-Verbb. aus Gasen benutzte akt. 
K ohle wird m it H N 03 von ca. 15%, gegebenenfalls unter Erwarmen auf 50°, behandelt 
u. m it W. nachgewaschen. (E .P. 315546 vom 13/6. 1928, ausg. 8/8. 1929.) D r e w s .
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L’Air Liąuide, Soc. Anon. pour 1’fitude et l ’Exploitation des Procódes Georges 
Claude, Paris, iibert. von: Georges Claude, Paris, und Jean Le Rouge, Boulogne 
sur Seine, Reinigung von Oasen. (Can. P. 273 520 vom 22/7. 1925, ausg. 30/8. 1927. —
C. 1926. I . 1267 [F. P . 597141].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Kontinuierliche Herstellung
gesclmolzener Atzalkalien. Konz. Atzalkalilaugen werden in  ein gegebenenfalls geneigtes 
Drelirohr eingefiihrt, welches in  dem MaBe von auBen erh itz t wird, daB die Schmelze 
m it dem gewiinschten Geh. an  Atzalkali abflieBt. Das D rehrohr besteht ganz oder 
nur im Innern aus gegen Alkali w iderstandsfahigen Materialien, z. B. Ag. Die Geschwin
digkeit der Verdampfung wird so geregelt, daB im D rehrohr stets eine Atmosphare 
von W .-Dampf Torhandcn ist, so daB auf diese Weise Korrosionen durch in  der L uft 
enthaltenes 0 2 vermieden werden. (F. P. 670 335 vom 26/2. 1929, ausg. 27/11. 1929.
D. P rior. 29/2. 1928.) .D r e w s .

C. L. Wagner, Boonton, New Jersey, V. St. A., Wiedergewinnung von Alkali-
verbindungen. Alkaliverbb. enthaltende Abw&sser werden in  fein verteiltem  Zustand in 
Verbrennungsi5fen besonderer K onstruktion  eingefuhrt. Die Beimengungen organ. 
N atu r verbrennen. Enthielten  die Abwasser z. B. N a2S 0 4, so w ird dieses zu N a2S 
reduziert. (E. P. 321 413 vom 7/8. 1928, ausg. 5/12. 1929.) D r e w s .

Herschel C. Parker, Los Angeles, Californien, Eleklrolylischa Behandlung von 
Salzsolen. Natiirlich vorkommende Sałzsolen werden in  einem besonders konstruierten 
Elektrolysierapp. behandelt. D ie Anodę besteht aus Fe u. die K athode aus einem 
n icht angreifbaren M ateriał. Inm itten  der m it Aus- u. EinlaBóffnungen versehenen 
elektrolyt. Zelle is t die Anodę angeordnet, wahrend die zwei K athoden sich am Rande 
der Zelle befinden. Die Anodę is t m it einer V ibrationsvorr. oder dgl. versehen. Man 
verwendet Strome von 6 V. u. 15 Amp. Behandelt m an eine N a2C 03 u. NaCl en t
haltende Sole, so spielen sich folgende Rkk. ab:
1. 2NaCl +  2H 20  — >- 2NaOH +  Cl2 +  H „  2. F e  +  Cl2 — >- FeCl2,
з. FeCl2+2N aO H — yFe(OH)2+2N aC l, “ 4. 2N aO H +C l2— »-N aC l+N aO C l+H aO,
5. N a2C 03 +  2H 20  — >-2NaOH +  H 2C 03, 6. N a2C 03 +  H 2C 03 — »■ 2N aH C03.
Ais Endprodd. bilden sich demnach N aH C 03, das sich an der Anodę absetzt u . durch 
die absichtlich hervorgerufenen E rschutterungen łosgelóst w ird u. zu Boden sinkt,
и. ferner Fe(OH)2, das auf der Sole schwimmt u. leicht en tfern t werden kann. Das
Fe(OH)2 kann in  Fe(OH)3 ubergefiihrt werden u. ais P igm ent fur F arben  u. dgl. 
dienen. (A. P. 1 726 236 vom 26/9. 1928, ausg. 27/8. 1929.) D r e w s .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von Alkalinitraten. 
Die entsprechenden Alkalichloride werden m it verfliissigten Stickoxyden, die geringe 
Mengen von W. enthalten, behandelt. (F. P. 670 561 vom 28/2.1929, ausg. 30/11.1929.
D. Prior. 21/3. 1928.) D r e w s .

Anglo-Chilean Consolidated Nitrate Corp., iibert. von: G. H. Gleason, New- 
York, Herstellung von Natriumniirat. Das geschm. handelsiibliche NaNOa wird in  einer 
gekuhlten Atmosphare zerstaubt. Das erhaltene Prod. is t frei von W. u. wenig hygro- 
skop. (E. P. 315 262 vom 14/6. 1929, Auszug veroff. 4/9. 1929. P rior. 10/7.
1928.) D r e w s .

Ernest Eugene Naef, Paris, Herstellung von Natrium nitrat. Man laBt konz. 
H N 03 in Ggw. von Stickoxyden auf NaCl einwirken. ZweckmaBig benutzt m an rote 
rauchende H N 03, die einen geringen Geh. an konz. H 2SO.; aufweist. Anwesenheit 
von 0 2-t)bertragern, wie M n02, is t Yorteilhaft. S ta tt  H 2S 04 kann die H N 03 auch 
andere S-Verbb. enthalten: S 0 2, S 0 3, 0 N 0 S 0 3H , N aH S 0 4 u. a. (Schwz. P. 133793 
Yom 17/2. 1928, ausg. 2/9. 1929.) D r e w s .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig, Herstellung 
von Natriumsilicofluorid. Die bei der H erst. P-haltiger Diingemittel durch Calcinieren 
von Phosphaten m it Alkalichloriden u. -sulfaten entweichenden Abgase werden mit 
W. behandelt, so daB eine an HC1 reiche Lsg. von H 2SiF6 entsteht. Diese laBt man 
auf KC1 oder solches enthaltende Prodd. einwirken; das entstandene Iv2SiF6 wird von 
der zuruckbleibenden sauren Lsg. getrennt u. m ittels Erdalkalioxyden oder -carbonaten 
in  KOH oder K„C03 ubergefuhrt:

K 2SiF0 +  3CaC03 — >- K 2C03 +  CaF2 +  S i0 2 +  2C02 bzw.
K 2SiF6 +  3Ca(OH)2— ^  2KOH +  3CaF2 +  S i02 +  2H 20  .

Nach der Abtrennung des KOH bzw. K 2C-03 w ird die S i02 u. CaF2 enthaltende Lsg. 
m it der oben zuriickgebliebenen sauren Lsg. in  Ggw. von NaCl zusaromengebracht.
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Es entsteht Na2SiF6:3CaF2 +  S i02 +  4HC1 +  2NaCl N aaSiFe +  3CaCL +  2H ,0 . 
(F. P. 670 686 vom 1/3.1929, ausg. 2/12. 1929. Tsehechoslowak. P rior. 12/3.1928.) D r .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig, Herstellung 
von Alkalisilicofluoriden. Man geht von den Lsgg. aus, die m an beim Waschen solcher 
Abgase m it W. erhalt, die bei der Calcinierung von Phosphaten m it Alkalichloriden 
u. -sulfaton entstehen. Die neben H 2SiF„ noch HC1 enthaltenden Lsgg. laBt man in 
Ggw. von Alkalichloriden auf ein Gemisch von S i0 2 u. CaF2 einwirken-

3CaF2 +  S i02 +  2HC1 +  H 2SiF6 +  4NaCl — >  2Na2SiF6 +  3CaCl, +  2H 20  .
Vgl. auch F. P . 670 686; vorst. Ref. (F. P. 670 730 vom 2/3. 1929, ausg. 4/12. 1929. 
Tsehechoslowak. Prior. 12/3. 1928.) D r e w s .

Mathieson Alkali Works, New York, Herstellung von Calciumhypocldorit. Man 
chloriert eine wss. Lsg. oder Suspension von Ca(OH)2 u. Alkalihydroxyd, wobei Ca(OH)2 
im UberschuB vorhanden ist. Um Verunreinigung m it dem gebildeten CaCl2 zu ver- 
meiden, wird das ausgefiillte CaOCl2 schnell abfiltriert u. ausgepreBt. Man kann jedoch 
auch das abgeschiedene CaOCl2 m it NaOCl behandeln, oder m an fiigt vor der Ab- 
trennung des CaOCl2 noch soviel NaClO hinzu, daB das gesamte vorhandene CaCl, 
in  Ca(C10)2 iibergefiihrt wird. (E. P. 321250 vom 18/8.1928, ausg. 28/11.1929.) D r e w s .

Emile Briner, Jean Philippe Lugrin und Robert Monnier, Genf, Herstellung 
w n  Calciumnitrat aus Stickoxyden. D ie Stickoxyde werden unter vólligem AusschluB 
von W. auf CaC03 einwirken gelassen. (Schwz. P. 134 082 vom 14/7. 1928, ausg. 
16/9. 1929.) D r e w s .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E ., Oewinnung 
von CMorcalcium und Magnesia gemaB D. R. P. 422470, dad. gek., daB m an Dolomit 
m it MgCl2 in  der H itze behandelt. (D.R. P. 488 029 KI. 12m vom 21/10. 1924, ausg. 
18/12. 1929. Zusatz zu D. R. P. 422470; C. I92G. I. 1268.) D r e w s .

Renato Monterumici, Mailand, Herstellung von schwerem Magnesiumhydroxyd. 
(D. R. P. 487114 KI. 12m vom 9/7. 1925, ausg. 18/12. 1929. I t .  Prior.. 19/7. 1924. — 
C. 1926. I. 3570 [F. P. 600396].) D r e w s .

George Frederick Smith, Urbana, Illinois, Herstellung von Magnesiumperddorat.
2 Moll. NH4C104 u . 1 Mol. gefalltes MgO bzw. MgC03 werden gemischt u. in einer 
Kugelmuhle gemahlen. Danach wird bei n. Druck oder im Vakuum auf 250— 350° er- 
hitzt, wobei NH3, H 20  u. gegebenenfalls C02 entweichen. Das Endprod. ist leicht 
u. kornig; es absorbiert etwa die dreifache W.-Menge wie P 20 6 u. eignet sich insbesondere 
zur Herst. von trockenem NH3 aus feuchtem NH3-Gas. (A. P. 1738 930 vom 13/6.
1927, ausg. 10/12. 1929. E. P. 315 582 vom 26/7. 1928, ausg. 8/8. 1929.) D rew s.

International Industrial & Chemical Co. Ltd., Canada, Herstellung von Barium- 
silicaten. S i02 u. BaS04 werden in dem erforderlichen Verhaltnis in Ggw. eines Ver- 
dunnungsmittels auf etwa 1500° C erhitzt. Ais Verdunnungsmittel d ient das Silicat, 
das m an ais Endprod. gewinnen m il. Das wahrend der Rk. frei werdende S 0 2, H 2S 04 
u. 0 2 kann nutzbar gemacht werden zur Gewinnung von S oder H 2S 04. In  manchen 
Fallen laBt m an die Rk. zweckmaBig in Ggw. von C oder C-haltigen Gasen verlaufen. 
(F. P. 670 267 vom 25/2. 1929, ausg. 27/11. 1929. E. Prior. 3/3. 1928.) D r e w s .

Sven Emil Sieurin und Alfred Sigurd Edlund, Hoganas, Schweden, Reinigen 
von Alum iniumozyd. Das Rohprod., z. B. Bauxit, wird m it einer unzureichenden 
Menge eines Red.-Mittels im elektr. Ofen geschm. Zu der geschmolzenen M. wird 
alsdann ein C-haltiges Red.-Mittel in  iiberschussiger Menge zugesetzt. Die iiber- 
schussige Kohle bildet A14C3, das die vorhandenen Verunreinigungen a uf ni mm t. Fiigt 
man zu der im  SchmelzfluB befindlichen M. noch Eisenerz u. C-haltiges Materiał, so 
bildet sich fein yerteiltes metali. Fe, das durch das geschmolzeneAl20 3 dring t u. noch 
vorhandene Verunreinigungen mitreifit. Beim Erkalten scheidet sieh das A120 3 in  
K rystallen ab, die von den anhaftenden Beimengungen durch Behandlung m it Sauren, 
z. B. H 2S 0 4 von der D. 1,71, befreit werden. Nach dem Waschen u. Trocknen weist 
das ALÓ., un ter 0,1%  Fe auf. Die von der Saurebehandlung herruhrende Lauge kann 
auf A12(S 0 4)3 verarbeitet werden. (A. P. 1726 001 vom 27/4. 1926, ausg. 27/8. 1929. 
Schwed. P rior. 27/5. 1925.) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Homer, 
F rank fu rt a. M.-Griesheim), ferarbeitung technischer Aluminiumsaldosungen auf reine 
Tonerde durch Fallung m it N H 3 oder (NH,)2C03, dad. gek., daB m an das FaOungs- 
gemisch in  an sich bekannter Weise zur Trockne eindampft u. sodann bis zur Be« 
seitigung des Gelzustandes erwarmt, worauf es zunachst m it N H 3 oder (NH4)sC03 ent-
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baltendom W . u. schlieBlich m it reinem W. ausgewaschen wird. — 2 weitere Anspriiche. 
(D. R. P. 479 902 KI. 12m vom 16/11. 1924, ausg. 24/7. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Specketer, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Herstellung naliezu eisenfreier Tonerde. (D .R . P. 479 768. 
KI. 12m vom 14/10.1924, ausg. 25/7.1929. —  C. 1928. II. 708 [A. P. 1672788].) D r e w s .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Kurt H. Meyer und 
Hans Krzikalla, Mannheim, Herstellung von griinem hydralischen Cliromoxyd. Man 
erhitzt Verbb. des 6-wertigen Cr in  Ggw. von W. m it einem Red.-M ittel bei iiber 1 u. 
unter 150 a t  liegenden Drucken. Die Farbung des Cr20 3 hiingt vom W.-Geh. ab; u. 
/.war w ird sie m it steigendem W.-Geh. dunkler. Ais Red.-M ittel kommen in  Frage: 
H 2, KW-stoffe, CO, Form iate, Glyeerin, N a2S20 3 u. a. (A. P. 1723 556 vom 8/3.
1928, ausg. 6/8. 1929. D . Prior. 15/3. 1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Ghrom- 
verbindungen. Die Cr-haltigen Mineralien werden nach dem Verf. des H auptpaten ts 
so oft behandelt, bis die Verunreinigungen auf ca. 70%  angewachsen sind. Dieser Riick- 
stand, der neben Cr noch F e20 3, MgO u. A120 3 enthalt, w ird dann m it geeigneten 
Magerungsmitteln, wie CaC03, MgC03, MgO, im Drehrohrofen behandelt. Aus dem 
Endprod. kann das gesamte Cr z. B. durch Schmelzen m it N a2C03 gewonnen werden. 
(F. P. 34727 vom 28/12. 1927, ausg. 11/9. 1929. D . P rior. 15/1. 1927. Zus. zu
F. P. 614572; C. 1927. I. 1055.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
W. D. Richardson, Grofiere Ergiebiglceit in  Tunneltrocknern. Meist ist der Boden

der Tunnel zu kalt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 761— 64. Dez. 1929. Columbus,
Ohio.) S a l m a n g .

A. B. Helbig, Die Umlaujsiclitung. Beschreibung u. Berecbnung der Wind- 
sichtung m it Umlauf. (Zement 19. 25—28. 9/1.) S a l m a n g .

Leo Stein, Uber den Stand der Filtertuchfrage in  der keramischen Industrie. Vf. 
em pfiehlt die Verdichtung des Gewebes durch Behandlung m it CuO-NH3-Lsg., welche 
Verschleimung der Poren herbeifiihrt. (Sprechsaal 63. 24—25. 9/1. Kassel, Baumann 
u. Lederer A.-G.) SALMANG.

A. Jaeschke, Die Yerwendung hitzebesłd?idiger Legierungen in  der Emailleindustrie. 
Keram. Muffeln haben geringe W armeleitfahigkeit, Carborundmuffeln lassen beim 
Gebrauch schnell nach, Vf. em pfiehlt deshalb Muffeln u. Roste aus hitzebestandigen 
Legierungen. (G lashutte 59. 794— 96. 811— 13. 4/11. 1929.) SALMANG.

A. Thiiriner, Die Synthese des Emailgemenges. (G lashutte 59. 929—31. 23/12.
1929.) S a l m a n g .

T. Dwight Tefft, Glasurvertverfung von weifien Wandplalten. Die Vervverfung
wurde q uan tita tiv  dadurch erm ittelt, daB m it einer iIikrometerschraY.be die Abweiehung 
der M itte der P la tte  von der H orizontalen gemessen wurde. Alle Oxyde, welche die 
Glasur feuerfester machen, verursaclien Verwerfung. ZnO erhóht sie u. verursacht 
das „Eierschalengefiige.“ Es erhóht die weiBe Farbę nicht. CaO erhóht die Verwerfung. 
Erhóhung des ursprungłichen Gehaltes um 30%  erhóht sie um 100%. BaO is t schwer- 
lóslich u. verhalt sich sonst wie ZnO. Ahnlich w irkt MgO. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 
765— 70. Dez. 1929. South Milwaukee, Wis., Continental Fayence and Tile Co.) S a l m . 

— , Herstellung von Signierschablonen. (Keram. Rdsch. 38. 26. 9/1.) S a l m a n g .
Carl Naske, Neuerungen an Zementbrennofen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 74. 

11—16. 4/1. Charlottenburg.) SALMANG.
C. Presswood, Die Warmeisolierung von Ziegel-, Dachpfamien- und Róhrenofen. 

Vf. t r i t t  fiir eine weitgehende Isolierung der Ofen ein u. g ib t Angaben iiber die Dicke 
der Isolierschichten. (Trans, eeramic. Soc. 28. 436—45. Nov. 1929.) SALMANG.

— , Vom Uberfangglas. Die Abstimmung der Warme-Ausdehnungskoeffizienten 
der Glaser u. ihre Wrkg. auf das t)berfangen werden an  guten Abb. erlau tert. (Glas- 
hiitte 59. 927—29. 23/12. 1929.) S a l m a n g .

M. A. Besborodow und M. F. Shoor, Chemismus des Schmelzens eines Soda- 
Boro-Silicatglases. (Siehe C. 1929. II. 2489.) An Versuchsschmelzen wurde gezeigt, 
daB die Rk. bei 500° beginnt u. bei 900° beendet ist. Zuerst reagieren Soda u. B20 3. 
Bereits bei 500° is t alle Soda zers. Die Rkk. beginnen w eit unterhalb des F. Bei 700° 
beteiligt sich S i0 2 an  der Rk. Zwischen 900 u. 1200° bestehen die vorher gebildeten
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Silicate weiter, wobei sie von 1100° an eine glasig durchscheinende M. bilden. (Glass 
Ind. 10. 257—61. Nov. 1929. Glaswerke „D rushnaja Gorka“ , RuBland.) Salm . 'j

M. A. Besborodow, Der Eińflu/} des Alum inium ozyds und Silicium ozyds auf einige 
Eigenschaften des Glas es. In  einem Boro-Silica-Tonerde-Kalk-Kali-Natronglas wurde 
der Geh. an Tonerde u. Kieselsaure durch Zusatz erhóht u. die Verarbeitbarkeit vor 
der Lampe gepruft. Die Entglasung ging zuriick bei Zusatz beider Oxyde. Die Wider- 
standsfahigkeit gegen NaOH u. H 2SO., stieg m it Erhóhung des S i02-Gehaltes u. fiel 
m it Erhóhung des Al20 3-Gehaltes. Die W iderstandsfahigkeit gegen W. u. Soda stieg 
m it der Anreicherung beider Oxydarten. (Glashiitte 60. 5— 9. 6/1. Glaswerk Druschuaja 
Górka, RuBland.) Salm an g .

Adolf Smekal, Elektrisches Leilvermogen und Konsliiution der Gluser. Berichtigung. 
Zu der C. 1930. I. 276 referierten Arbeit. (Glastechn. Ber. 7. 386. Dez. 1929. 
Halle a. S.) Salm ang .

Hans Jebsen-Marwedel, Verzógerungsersclieinungen am technischen Glase. Die 
Homogenitat von Glasern u. viscosen Schmelzen ist nur auf beschranktestem Raume 
vorhanden, deshalb sind wegen der mangelnden Diffusion Gleichgewiclite nur órtlich 
anzunehmen. (Glastechn. Ber. 7. 383— 84. Dez. 1929.) Salm an g .

V. Grossmann, Entglasungserscheinungen. Nach einem Berieht iiber den Stand 
unseres Wissens uber die Entglasung werden Abb. von Oberflachen- u. Bruchflachen- 
entglasung gezeigt. Die entstehenden Krystalle entsprechen den Verbb. S i02, CaO • SiO„ 
u. N a ,0 -2 S i02, bzw. K„0 • 2 S i02. (Glastechn. Ber. 7- 369—74. Dez. 1929. Pragj 
Dtsche. techn. Hochsch.) Salm ang .

C. J. Frankforter und J. N. Detrick, Ghemische Verdnderungen in  Tonen und 
Tonmisćhungen. Durch die rationelle Analyse eines Tones nach der H 2S 04-Methode 
wurde durch die Verteilung der Oxyde S i02, A120 3, Fe20 3 u. CaO auf die verschiedenen 
dabei erhaltenen Lsgg. festgestellt, daB Fe20 3 locker gebunden, CaO z. T. fest gebunden 
vorliegt. Dann wurde der Ton allein u. m it 6 Teilen CaO zusammen auf 1000° gegliiht 
u. der Anteil an 1. bestimmt. Es waren schon Rkk. m it CaO u. Fe20 3 vorgekommen, 
dereń genauer Verlauf noch nieht aufgeklart werden konnte. (Journ. Amer. ceram. 
Soc. 12. 771—79. Dez. 1929. Lincoln, Nebr. Univ.) Salm ang .

Fritz Liebelt, Die Aufbereilung der Tone. (Tonind.-Ztg. 54. 6— 8. 2/1.) Salm .
J. G. Philips, Eine neue Methode der Behandlung von Tonen zur tfberwindung 

von Trockenfehlern. (Canadian Mining and Metallurgical Buli. 1929. 12 Seiten. Sep. —
C. 1929. I .  2458.) E n s z l in .

Wolfgang Henze, Welchen Wert haben W intem, Sumpfen und Mauken des Tones 
und wie rerfahrt man dabei ? (Dtsch. Ziegel-Ztg. 6. 706—07. 20/12. 1929.) SALMANG.

R. K. Hursh, Die benotigten Wdrrne- und Luftmengen zum Trocknen von Ton- 
erzeugnissen. Eingehende Besprechungen m it Nomogrammen. (Brick Clay Record 75  
753—55. 3/12. 1929. Univ. of Ul.) Salm ang .

R. K. Hursh, Schwefellmltige Gase und Ausschlage beim Trocknen. Die dureh 
Sulfat im  Ton hervorgerufenen Ausschlage kónnen durch Zusatz von Ba-Verbb. be- 
seitigt werden. S 0 2 in  Mengen unter V2%  ruft ebenfalls Ausschlage hervor. Die geringste 
schadliche Menge konnte nieht erm ittelt werden. Schnelle Trocknung setzt die Aus
schlage herab. Es handelt sich nur um Oberflachenwrkgg., welche hauptsachlich im 
Anfang der Trocknung eintreten, so lang die Ware noch feucht ist. Der S entstam m t 
den Brennstoffen u. dem Brenngut. Cer S-Geli. der Gase in  den abkiihlenden Kamm ern 
nim m t bei fallender Temp. schnell ab. Bei 760° kann er yernachlassigt werden, bei 
875° betrag t er 0,3%. (Brick Clay Record 75. 810—12. 17/12. 1929.) Salm ang .

— , Zur Herstellung von feuerfestem KocJigeschirr. Man verwendet einen fetten, 
leicht sinternden u. einen mageren feuerfesten Ton neben fein gesiebter Schamotte. 
Schlammung is t unerwiinscht. GleichmaBige Scherbenstarke is t unerlaBlich. Der Boden 
soli ohne FuB sein. Haarrissigkeit der Glasur is t unschadlich. (Keram. Rdsch. 37- 
864— 65. 19/12. 1929.) Salm ang .

Heinrich Luftschitz, 'Ghemodynamische Vorgange im  Zement. Verscliiedene 
Zemente wurden nach dem Anmaehen, ferner nach dem Abbinden in  W. gebracht. 
Es bildete sich auf ihnen eine weiBe Salzkruste, welche bei hochwertigen Zementen 
u. beim Schmelzzement auBerst diinn, bei anderen Zementen aber betrachtlich war 
(bis 3% ). Vf. deutet diese Erscheinung auf Austreibung von Salzen aus dem Inneren 
des Kuchens. Zur D arst. von Druckfaaften im Inneren des abbindenden Zementes 
bettete Vf. in einen abbindenden Kuchen einen weichen m it W. gefiillten Gummiball 
ein, der oben luftdicht an eine Steigcapillare angeschlossen war. Das W. verśinderte
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in  der Capillare dauernd seinen Stand, obwohl die Temp. des Kaumes konstant 14° 
betrug u. die Temp. im abbindenden Zement selbst bei Tonerdezement nur um 1,3° 
stieg. Der Anstieg war bei diesem am  groBten, ging aber wie bei den anderen Zementen 
nach 28 Tagen auf niederen S tand zuriick. Man kann beim Abbinden deutlich 3 Perioden 
unterscheiden: Bei der Abbindung Volumenabnahme, dann starkę Dehnung, welche 
nach 20—30 Stdn. einer Schwindung P latz m acht. (Zement 18. 1458— 63. 1483— 90. 
19/12. 1929. Dresden.) S a l m a n g .

William N. Lacey und Hubert Woods, Eine Methode des Studiums der Reaktionen 
in  einem Portlandzemenlofen. An 12 Stellen eines Drehofens wurden auf folgende 
Weise Proben gezogen: Bis zur M itte der Sinterzone ltonnten sie durch einen Loffel 
entnommen werden. An den iibrigen Stellen waren Biichsen von auBen her bis ins 
Innere gefiihrt, welche gefiillt u. en tfern t werden konnten. Der Gliihverlust nim m t 
yom oberen Endo des Drehrohres bis zum unteren ziemlich gleichmaCig ab, etwas 
schneller allerdings in  der letzten H alfte der Sinterzone. Der Geh. an  freiem K alk 
nim m t s ta rk  bis fast zur H alfte der Sinterzone, dann aber schnell ab. Die Bldg. der 
hoch CaO-reichen Silicate geht also kurz vor dem Verlassen des Rohres vor sich. (Ind. 
engin. Chem. 21. 1124—26. Nov. 1929. Los Angeles, Cal. u. Univ. Pasadena.) S a l m .

A. C. B lackall, Wirkung der Wdrme auf Zement. Die Unstim migkeiten in  den 
Anschauungen iiber die W rkg. der Temp. auf Abbindung sollten in  einer Unters. der 
B u i l d i n g R e s e a r c h S t a t i o n d e s B r i t i s h D e p a r t m e n t o f s o i e n -  
t i f i c  a n d  i n d u s t r i a l  R e s e a r c h  geklart werden. Vf. g ib t hieriiber einen 
kurzeń tJberblick. (Concrete 35. 110. Dez. 1929.) Sa l m a n g .

Erich Schirm, Das Einbringen von Zementrohschlamm h i Drehrohrófen. Be- 
schreibung einer Reihe von meist paten tierten  Verff. zur Eintragung des Schlammes 
in  das Drehrohr. (Tonind.-Ztg. 54. 8— 11. 2/1.) S a l m a n g .

J. A. Alexandrow, Verivertung der Kalkbriiche und Pyritabfalle in  der Erdol- 
industrie. Die Abbriicho des Saurebetriebes der „ A s n e f t“  stellen fast reine Krcide 
dar (85— 88%  CaC03, 4,7%  Ca(OH)2, 2—4%  NaOH, 0,2—0,6%  N a2C03, 0,5°/o S i02). 
Es wurde yersucht, die Kalkbriiche m it Ton u. K iesabbranden zu Zementmassen zu 
verarbeiten. Die Verss. waren erfolgreich, u. eine gróBere Menge Zement wurde bereits 
fabrikmaBig hergestellt. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 17. 193—97.
1929. Baku.) S c h o n f e l d .

A. Dahlgreen, Gipsslein w id  Phosphatgips ais Abbindeverzógerer. E in  Gips wurde 
vergleichend m it einem 2,2%  P 20 5 enthaltenden Gips in  yersohiedenen Mengen einem 
Zement beigemischt. Letzterer verzogerte die Abbindung merklicher ais reiner Gips. 
Da nicht alle P 20 5 1. war, konnte sie ihre Wrkg. n icht klar entfalten. (Zement 19. 28 
bis 29. 9/1.) S a l m a n g .

— , Alton baut eine neue Fabrik fu r  Fassadenziegel besserer Qualitat. (Brick Clay 
Record 75. 814— 22. 17/12. 1929.) S a l m a n g .

— , Leichtsteine m it der Festigkeit von schtueren Steinen. Schamotte-Leichtsteine 
nach dem Verf. von CHARLES W e i g e l  werden abgebildet u . beschrieben. (Briok Clay 
Record 75. 806— 07. 17/12. 1929.) S a l m a n g .

— , Uber das Schtvarziverden der Dachziegel. V f. halt die durch unzureichend hohen 
B rand noch vorhandenen 1. Fe-, Mn-, V- usw. Verbb. fiir die Ursachen der Nach- 
dunkelung. In  einem Zusatz spricht sich die Schriftleitung hiergegen aus. Sie nimmt 
Verschmutzung u. Algenbldg. an. (Tonind.-Ztg. 53. 1635— 36. 21/11. 1929.) S a l m a n g .

— , Uber das Schtcarzuierden der Dachziegel. (Vgl. vorst. Ref.) In  2 Zuschriften 
wird die Nachdunkelung der Ziegel auf nachtragliche Verschmutzung zuriickgefiihrt. 
(Tonind.-Ztg. 53. 1773. 19/12. 1929.) S a l m a n g .

H. Richarz, Versuche zur Bestimmung der Eigensćhaften von Zementen bei ver- 
schiedener Komistenz von Morlel und Beton. Sehr wasserreiche Mortel erreichen auch 
bei langer Lagerung n icht die 3-Tagefestigkeit yon erdfeuchtem Mortel. Die ver- 
pchiedenen Zemente verhalten sich lnerin gleich. Bei Sthmelzzement sind auch bei 
weicher Konsistenz hohe Festigkeiten erreichbar. Die Festigkeit von % — V« J ahr 
altem  GuBbeton erreicht zuweilen die Festigkeit yon 14 Tage altem  Weich- 
beton. Die Festigkeiten yon W eichbeton 1: 7 konnen yom GuBbeton 1 :4 ,  die des 
Weichbetons 1: 5 vom GuBbeton 1 : 3  u. die des Stampfbetons 1 : 7 annahemd 
yom W eichbeton 1: 3 erreicht werden. D er prozentuelle Festigkeitsabfall von Weich- 
zu GuB- zu Stam pfbeton is t bei den zementreichen Mischungen geringer ais bei den 
mageren. (Tonind.-Ztg. 53. 1619—21. 1636—38. 1658—60. 18/11. 1929.) S a l m a n g .
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F. R. Mc Milian, Dauerhafter Beton. Erhartung. (Vgl. C. 1929. I I . 1730.) Mit 
langerer Abbindezeit bei feuchter Lagerung wachst auch die Dichtigkeit des Betons 
gegen W. (Concrete 35. 42. Dez. 1929.) Sa l m a n g .

H. Luftschitz, Bentonit und Aąuagel. Vf. g ibt Beschreibung u. Analysen von 
Bentonit u. Aąuagel, sehr fein verteilten Allophanoiden, welche ein hervorragendes 
Bindę- u. Quellungsvermógen haben. Sie werden zur Verbesserung yon Morteln be- 
nu tz t. (Tonind.-Ztg. 54. 39—41. 9/1. Dresden.) S a l m a n g .

S. Berg, Neuer Apparat zur Bestimmung der Komfeinheit und einige Anwendungen 
dieses Apparat es auf einige keramische Stoffe. Vf. schildert die Pipettenanalyse nach 
A n d r e a s e n  (C. 1929. I . 683), welche auf einfache Weise gestattet, den Geh. einer 
Suspension an Teilchen gravim etr. zu erfassen. Die Kornfeinheit von Massen u. Glasuren 
wird an Kurven gezeigt. (Trans, ceramio. Soc. 28. 427—35. Nov. 1929. Royal Copen- 
hagen Porcelainworks.) S a l m a n g .

D. W. Keller, Metliode der Probenahne von Ton fiir die ćhemisćhe Analyse. Die 
Zus. eines einzigen Tonballens kann in  weiten Grenzen schwanken. Es geniłgt also 
nicht, yon jedem Ballen ein Stiick zu entnehmen. Man nehme von allen Ballen, welche 
auf einer Linie schrag durch die Ladung hindurch gedacht wird, einige Proben von 
nur 6 g, wobei auch aus der M itte der Ballen genommen wird. Verunreinigungen miissen 
yorher entfernt werden. (Brick Clay Record 75. 751. 3/12. 1929.) Sa l m a n g .

L. R. Ingersoll, Die Bestimmung der Spannungen im  Glase durch eine Stralilungs- 
methode. Das Auge is t nur in  der Lage, die von blau bis ro t entfallenden Strahlen des 
Spektrums zu sehen. Die beim Durchgang durch gespannte Glaser im Infrarot 
schwingenden Strahlen kónnen aber leicht durch ein empfindliches Thermoelement 
erfaBt werden. Vf. gibt eine Beschreibung eines einfachen App. m it Ergebnissen. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 12. 756—59. Dez. 1929. Madison, Wis. Univ.) SALMANG.

Otto Haku und Helmut Muller, Radioaktive Methode zur Prufung der Eigen- 
schaften von Glasem. E in hoch u. ein wenig resistcntes Glas, namlich Jenaer Glas u. 
das Glas Na20  • BaO • 6 S i02 wurden m it Yiooo ihres Gewichtes an  Ra-haltigem Rohstoff 
verschmolzen u. die Abgabe von Emanation in Abhangigkeit yon der Zeit u. der Luft- 
feuchtigkeit yerfolgt. In  trockener L uft war das Emaniervermógen sehr gering.besonders 
bei Jenaer Glas u. bei 12 Monate langer Lagerung. In  L uft m it 83%  Feuchtigkeit 
bleibt Jenaer Glas noch unyerandert, wahrend das Ba-Glas schnell in  seiner Emanier- 
fahigkeit zunimmt (bis 5,7%  in 11 Monaten). In  gesatt. Luft nim m t sie sogar bis 19% 
in 11 M onaten zu. Die Emanierfahigkeit ist also ein Ma£S der Oberflachenentw. eines 
Glases. Durch Erhitzen solchen Jenaer Glases wurde festgestellt, daB das Emanier- 
yermogen von 570° an, also von der „Auflockerung“ des Glases ab, plotzlich sehr sta rk  
zunimmt. (Glastechn. Ber. 7. 380—83. Dez. 1929. Berlin-Dahlem.) Sa l m a n g .

J. I. Hoffman und G. E. F. Lundell, Bestimmung von Fluor und Kieselsaure 
in fluorhalligen Glasem und Emails. Vff. yeranderten die Methode von B e r z e l i u s . 
Das Glas oder Email wird iiber dem Bunsenbrenner m it K 2C03 u. Na2C03 geschmolzen 
Der F-Geh. des etwa yorhandenen unl. Ruokstandes wird durch langeres Kochen m it 
Soda ausgelaugt. A120 3 u. S i02 werden durch (NH4)2C03 gefallt, eine saure Lsg. von 
Zn(N03)2 zugesetzt, um den UberschuB an Soda abzustumpfen. Der Nd. is t frei von
F, die Lsg. en thalt etwas Si. Die Lsg. wird m it einigen Tropfen M ethylrot versetzt 
u. m it H N 03 auf rosa gebracht, eine Lsg. von 1 g ZnO in NH3 zugesetzt u. im  P t- 
Tiegel m it Deckel gekocht, bis der Geruch nach NH3 verschwunden ist. Dann wird 
verdiinnt, geriihrt, filtriert u. k. ausgewaschen. Der bei der Schmelze erhaltene unl. 
R uckstand u. die durch Fallung m it ZnO erhaltenen Ruckstande werden yereinigt, 
verascht u. in  HC1 gel., abgedampft, m it HC1 aufgenommen u. yerdiinnt. S i02 wird 
filtriert. Das F iltra t wird m it H 2SO., eingedampft, bis weiBe Nebel entweichen, gekuhlt, 
yerdiinnt, filtrie rt u. ausgewaschen. So werden die Reste yon S i02 gewonnen. Die 
beiden S i02-Ndd. werden gemeinsam weiter behandelt. Das F-haltige F iltra t yom Zn- 
haltigen S i0 2-Nd. wird folgendermaBen ais PbCIF gefallt. Man fiigt 2 Tropfen Brom- 
phenolblau u. 3 ccm einer 10%ig. NaCl-Lsg. zu, fiillt auf 250 ccm auf, fiigt yerd. H N 03 
bis zur Gelbfarbung zu u. dann NaOH bis zur Blaufarbung. Dann folgen 2 ccm HC1 
(1 :1 )  u. 5 g festes Pb(N 03)2, erwarmen u. nach der Lsg. Zusatz von 5 g festem - 
NaC2H30 2 -f  3 H 20 . Auf dem W.-Bade Va Stde. riihren, nachts abstehen lassen, 
durch ein dichtes F ilter filtrieren u. m it einer an  PbCIF gesatt. Lsg. auswaschen. Der 
Nd. wird in  100 ccm H N 03 von 5%  gel., ein leichter UberschuB yon 0,2-n. A gN 03 
zugefiigt u. wie iiblich der Ag-Geh. bestimmt. 1 ccm AgN03 is t aquivalent 0,00380 g F. 
Die Methode is t geeignet fiir F-Mengen von 0,1 0,01 g. Sie is t ungeeignet bei Ggw.
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von P 20 5. Viel Mg verursacht zu geringo F-Gehalte. Anderc Fehlerąuellen werden 
gezeigt. (Bureau Standards Journ. Res. 3. 581—95. Okt. 1929. Bureau of S tan 
dards.) S a l m a n g .

S. R. Scholes, Dichtefaktoren fiir  Sodakalkgldser. Vf. setzte die D. der im Glaso 
wahrscheinlich yorkommenden Verbb. N a20 - 2 S i0 2, CaO • S i02, MgO- S i02, S i02 u. 
A120 3 ein u. erreehnete daraus die D. des Glases. Die W erte stim m ten gu t m it den 
gefundenen iiberein, z. T . sogar besser ais die nach den Formeln yon WiNKELMANN u. 
S c h o t t , T il l o t s o n , E n g l i s h  u. T u r n e r  u .  von B a i l l i e . (Journ . Amer. ceram. 
Soc. 12. 753—55. Dez. 1929. Moundsyille, W. Va. Fostoria Glass Co.) S a l m a n g .

W. Steger, Priifverfahren und Giitenormen fiir  feuerfeste Erzeugnisse in  Nord- 
amerika. (Tonind.-Ztg. 53. 1638—40. 1722—24. 1753—55. 21/11. 1929.) S a l m a n g .

A. Guttmaim, Vorrichtung zur selbsttatigen Temper alurregelung in  den Wasser- 
belidltern fiir  die Normenproben. Die Lagerung der Proben muB bei gleiehbleibender 
Temp. vorgenommen werden. Vf. h a t deskalb einen Temp.-Regler in  das W. ein- 
gehangt, weleher beschrieben wird. (Zement 19. 24—25. 9/1. Dusseldorf, Forschungs- 
inst. d. Eisenportlandzementwerke.) SALMANG.

W. Bierhalter, TJntersuchungen iiber den Einflu/3 des Wasserzusatzes auf das 
Raumgeioicht und die Druckfestigke.it von Bimsbeton. In  einer Mischung yon 1 Raum teil 
Zement, 2 Teilen Bimssand von 0— 5 mm u. 5 Teilen Bimskies von 5—20 mm sind 
30—32%  W. notwendig. Wegen der starken Aufnahmefahigkeit von Bims fiir W. 
is t der Zusatz wegen des schwankenden W.-Geh. des Bimses auf eine bestim m te Kon- 
sistenz einzustellen, welehe zwischcn piast. u. gieBfahiger Besehaffenheit liegt. W.- 
Zusatz beeinfluBt das Raumgewioht des fertigen Bimsbetons nur wenig. Hierdureh 
bewirkte Untersehiede nehmen m it steigender E rhartungsdauer ab. Die Druckfestigkeit 
yon Bimsbeton w ird durch zu geringe W.-Mengen viel starker beeinfluBt ais durch 
zu groBe Mengen. — Die E rhartung verlauft unabhangig vom W .-Zusatz gleichmaBig. 
N ur bei hohem W .-Zusatz is t die Festigkeit anfangs gering, w ird aber spater aufgeholt. 
Eine etwas zu hohe W.-Menge is t n icht so schadlich wie bei gewóhnlichem Beton. 
(Zement 18. 1466—71. 19/12. 1929. F rank fu rt a. M.) S a l m a n g .

Gr. Kathrein, Zur Bedeutung der Auslaugung von Mdrtehersuch-skórpern bei Wasser- 
lagerung. Bei E rsatz von Leitungs-W. beim NaBlagern der Zementkorper durch Kalk- 
wasser tre ten  Langenanderungen ein, welche dem Verh. des Bindemittels (Schwinden) 
entsprechen. W ird dann wieder in  Leitungswasser gelagert, so t r i t t  wieder starkes 
Quellen auf. Die ausgelaugten Bestandteile kónnen das Ergebnis der Messungen der 
Volumanderungen s ta rk  beeinflussen. Bei Tonerdezement is t Kalkwasser weniger 
wirksam. (Zement 19. 2—3. 2/1. Wien, Techn. Hochsch.) SALMANG.

Oski-Akt.-Ges. (Erfinder: Erich Oppen), Hannover, Verfaliren zur Reinigung 
brennbaren Staub enthaltender Gase lioher Temperatur unter Ausnutzung ihrer Warme, 
dad. gek., daB die W andungen der Kessel, an welche die Gase zunachst W arme abgeben, 
stetig  vom angesetzten Staub gereinigt werden, so daB die gekiihiten Gase m it gleich- 
bleibendem Staubgeh. in den elektr. Reiniger gelangen. Der aus dem Kessel wieder- 
gewonnene Staub kann, gegebenenfalls m it neuem Brennstoff gemischt, in die Brenn- 
zone zuriickgefuhrt werden. Das Verf. h a t z. B. bei der Reinigung der Abgase von 
Zementdrehrohrofen Bedeutung. (D. R. P. 486 912 KI. 12 e vom 3/6. 1923, ausg. 
4/12. 1929.) H o r n .

Colas Products und L. Gr. Gabriel, London, Bitumenemulsionen fiir  Stra/3en- 
bauten. Die Bitum en werden zunachst, z. B. durch Behandlung m it 0,4%  einer 
Kaliumoleinseife, in  einer Kolloidmuhle in  eine grobdisperse, n icht stabile Emulsion 
iibergefuhrt, dereń TeilchengróBe iiber 10 /i liegt, worauf erst der Zusatz eines Stabili- 
sators, wie z. B. Gelatine, Starkę o. dgl. erfolgt. (E. P. 320 847 vom 22/5. 1928, 
ausg. 21/11. 1929.) RICHTER.

Soc. Provia, Zug, bei Ziirich, Vorric7ilung zur Erzeugung und Zerstaubung von 
Bitumenemulsionen zuxcks Herstellung von Teerstrafien. Die Vorr. besteht aus einem 
den Teer oder das B itum en enthaltenden R ohr m it Dusen, in  dem die D am pfzufuhr- 
leitung exzentr. eingebaut ist, dereń A ustrittsoffnungen den Diisen gegeniiber iiber- 
einstimmend gelagert sind. Die Dampfzufuhrleitung is t m it dem Seifenlosungs- 
behalter verbunden, so daB der Dampf die  Seifenlsg. mitreiBt. Ferner sind  an  den 
Dusenmiindungen Leitungen fu r die Zufuhr yon Stabilisierungsm itteln yorgesehen. 
(E. P. 320 919 vom 19/6. 1928, ausg. 21/11. 1929.) R ic h t e r .



Adol£ Kleinlogel, Einfliisso auf Beton. U nter M itarb. yon Franz Hundeshagen, Otto Graf 
hrsg. 3. neubearb. u. erw. Aufl. Berlin: W. E rnst & Sohn 1930. (V III, 500 S ) ct 8° 
M. 37.50; Lw. M. 39.50.)

Hans Kuhl, Zemontchemie in Theorie und Praxis. E in  AbriB in  0 Vortr. Berlin: Zoment 
u. Beton [Tonindustrie-Zeitung] 1929. (92 S.) gr. 8°. Hlw. M. 4.50.

YII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Vicente Diego, Nutzbarmachung organischen Stickstoffs durch trockene Destillation 

landwirtschaftlicher Abfalle. Vf. h a t bei der trockenen Dest. von Traubcntrestern 
Ammoniak erhalten, allerdings nur 0,68%  des Ausgangsmaterials. Vf. beabsichtigt 
aber, durch Verbesserung des Verf. den Gcsamt-N der Ruckstande ais Ammoniak 
nu tzbar zu machen. (Afinidad 9. 79—82. Okt. 1929.) W il l st a e d t .

A. Wilhelm], U ber die Bedeutung der Ammoncitratlóslichkeit im  Thomasmehl und 
im  Rhenaniaphosphat. (Unter M itarbeit von H. Karst und S. Gericke.) Die um- 
fassenden Verss. ergaben die Unzulanglichkeit der Ammoncitratlóslichkeit der P 20 5 
ais Wertmesser der Wrkg. von Thomasmehl u. Rhenaniaphosphat, da m it steigender 
Ammoncitratlóslichkeit dic Ertragssteigerung nicht paraUel lauft. Der Wirklichkeit 
am niichsten kommt dio Bewertung auf Grund der Citronensaurelóslichkeit, auch 
fiir Rhenaniaphosphat, so daB es nicht mehr angangig ist, letzteres hóher zu bewerten 
ais Thomasmehl. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A 14. 42— 61. 1929. Berlin- 
Dahlem.) Gr im m e .

August Siillwald, Weitere Beitrage zur Kenntnis der Citronensaurelóslichkeit der 
Phosphorsaure der Thomasschlacke. Um die Lóslichkeit der in  der Thomasschlacke 
befindlichen Phosphorsaure in  Citronensaure zu erhóhen, wurde eine Anzalil verschieden 
zusammengesetzter Sclilackcn durch EingieBen in W. granuliert, entsprechende Proben 
wurden durch Abkiihlen an der Luft zum Erstarren gebracht u. weitere wurden in 
Blócke gegossen, um die Abkuhlungsgeschwindigkeit stark  zu yerringern. Die Ergebnisse 
sind vom S i02-Geh. abhangig u. zwar wird bei hóheren Gehh. die Lóslichkeit des P 2Os 
durch Granulierenverbessert. (Stalli u. E isen49 .1526.17/10.1929. Dusseldorf.) L u d e r .

F. E. Allison, Die Verwendung von Cyanamid ais Diinger. (Chem. News 139. 
199— 201. 27/9. — C. 1929. II. 2360.) Gr im m e .

H. Liesegang, Vber die Diingetdrkung einiger Kalisalze fiir  sich bzw. ais Gemisch. 
Die W rkg. gleicher K 20-Mengen in  verscliiedener Salzform ist prakt. gleich, einerlei 
ob die Salze gemischt oder ungemischt zur Verwendung kamen. Eine Ausnahme macht 
KC1, wo das Chlor ertragsmindernd wirkt. In  Mischung m it K 2S 04 oder K N 03 kann 
sich die Chloridwrkg. nicht so stark auswirken, so daB auch hier der E rtrag  prakt. 
gleich ist. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A 14. 62—65. 1929. Berlin- 
Dahlem.) Gr im m e .

N .  G. Koschetschkin, Diingung und Ernteertrag. Ergebnisse von Feldversuchen. 
Anwendung von Kalk auf russischen Versuchsstationen. Bericht iiber mehrjahrige 
Kalkdungungsverss. bei verschiedenen Getreidearten u. Boden. (U. S. S. R . Scient.- 
techn. D pt. Supreme Council National Economy Nr. 328. Transaet. Sot. Inst. Fertil. 
Nr. 66. 3— 77. 1929.) Sc h o n fe l d .

H. Immendorf und C. A. Weber, Siebenjahrige Untersuchung dauernden Grun- 
landes, das von Kaliabwasser fulirendem Fluflwasser uberspult wird. Die Vff. kommen 
zu dem SchluB, daB das t)berschwemmungswasser durch semen Salzgeh. auf die Er- 
trage der Wiesen u. auf die chem. Zus. des Heues in keiner Weise schadigend eingewirkt 
hat. (Landwirtschl. Vers.-Stat. 109. 127—224. Nov. 1929. Jena, Univ.) T r e n e l .

— , Papier ais Bodenbedeckung. Sammelbericht iiber giinstige Erfahrungen m it 
Pappe zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit, zur Bekampfung der Unkrautentfaltung, 
ais Schutz gegen Verschlammung durch Regen u. besonders ais Absorptionsmittel 
fiir Sonnenwarme, wodurch die m it Pappe abgedeckten Bodenstellen erhóhte Tempp. 
annehmen. Sehr giinstige Erfahrungen wurden auch bei jungen ̂  Zuckerrohrtriebcn 
in  Hawai gemacht. (Internat, landwirtsch. Rdsch. 20. I. Teil. 425—28. Nov. 
1929.) Gr o s z f e l d .

Sante Mattson, Die Gesetze der lcolloidalen Eigensćhaften des Bodens. I I .  Kata- 
phorese, Flocculation und Dispersion. (I. vgl. C. 1930. I. 730.) Zusammenfassende 
D arst. der Arbeiten yon D e b y e ; W ieg n e r , Tu o r il a , N o y e s , L o e b , Ge d r o iz , 
H a r d y , Cla rk  iiber das Thema. (Soil Soience 28- 373— 409. N ov. 1929. N ew  Jersey, 
Agric. E rp. S tat.) Tr ź n e l .

1 9 3 0 . I .  H v„. A g r ik u l tu r c h e m ie ;  D A n g e m it te l ;  B o d en . 1357

XII. 1. 87



1 3 5 8 H VII. A g r ik u l t u r c h e m ie ; D O n g e m it t e l ; B o d e n . 1 9 3 0 .  I*

Rudolf Meyer, NahrstoffgehaU und Nahrstoffbedarf. Vf. stcllt den Nahrstoffgeh. 
des Bodens dem Nahrstoffbedarf der Pflanze gegeniiber. Zur Best. des Kiihrstoffbedarfs 
der Pflanze is t die K enntnis des Nahrstoffgeh. des Bodens entbehrlicli. Die Kenntnis 
des Ertraggesetzes is t zur Best. des Nahrstoffbedarfs der Pflanze notwendig u. hin- 
reichend. N ur die Metliode M i t s c h e r l ic h  crfiillt diese Forderung. Vf. ventiliert 
schlieBlich die Frage der Abkiirzung des Vegetationsvers. u. h a lt die zeitliche Mażimum- 
Terschiebung des Ertraggesetzes sowohl, ais auch die Heranziehung von Mikroorganismen 
in  dieser Bezieliung fiir aussichtsvoll. (Ztschr. Pflanzenerna.hr. Dungung. Abt. A. 15. 
101—16. 1929. Góttingen, Univ.) T r e n e l .

Karl Schumann, Die Phosphorsdure- und Kaliaufnahme verschiedener Pflanzen- 
arten aus lufttrockenen und erhitzten Boden m it verschiedener Aciditat, unłersucht nach 
der Keimpflanzenmelliode von Neubauer. Das Trocknen der Boden bis 100° h a t keinen 
nennenswerten EinfluB auf die Rk. des Bodens. Aus so erhitzten  Boden nelimen die 
Vers.-Pflanzen m ehr K  u. P  auf ais aus lufttrockenem . Das Adsorptionsvermógen 
der Pflanzen is t verschieden u. wird durch die Rk. des Bodens sta rk  beeinfluBt. Aus 
diesen Griinden widerspricht Vf. der Theorie M it s c h e r l ic h s . Roggen is t die geeignetste 
Vers.-Pflanze fiir die Metliode N e u b a u e r ; seine Wurzelausbldg. is t gut, er is t nicht 
empfindlich gegen die Rk. des Bodens u. h a t ein hohes Adsorptionsvermógen fiir K  
u. P. (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung. Abt. A. 15 . 65—94. 1929. Halle a. S., 
Univ.) T r e n e l .

F. Diaz Aguirreche, Uber die Methode von Neubauer. I I .  (I. vgl. C. 1930.
I. 731.) Vf. untersucht m it seiner abgeanderten Methodik die Absorptionsbedingungen 
der Pflanzen bei Ggw. wecliselnder Mengen von KC1, m it u. ohne Ggw. von NaCl. Die 
Ergebnisse sind n icht nur fiir die Bodenanalyse, sondem  auch fu r die biolog, u. analyt. 
U nters. der Diingemittel von Bedeutung. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27- 
N r. 268. Techn. Teil. 368—76. Dez. 1929.) W lLLSTAEDT.

J. Clarens und Peron, Beitrag zum Studium  der Boden. 4. M itt. Uber Ein- 
teilung nach ihren sauren Eigenschaften. (3. vgl. C. 1929. I .  788.) Vf. untersucht die 
Basenaufnahme eines Bodens in  folgender Weise: 1 g Boden wird m it 2 ccm einer 0,1-n. 
alkoh. Lsg. von KOH +  18 cem 95°/0ig. A. 24 Stdn. geschiittelt u. die n icht auf- 
genommenen Basen durch T itration des F iltrats bestimm t. Derselbe Vers. wird m it
4 ccm der KOH-Lsg. +  16 ccm A. u. so fort m it steigenden Konzz. wiederholt. Auf- 
der Abszisse werden die angewendeten Mengen KOH u. auf der Ordinate die nicht- 
adsorbierten Mengen angetragen. Die sich ergebende Gerade w ird bis zum Schnitt- 
pun k t m it der Abszisse verlangert u. das abgeschnittene Stiick ist ein Ausdruck fiir 
die saure N atur des Bodens. Vorschlage zur einfachen graph. Darst. der sauren Eigg. 
ro n  Tonboden. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 666—71. Ju li 1929.) Tr e n e l .

J. Clarens und Peron, Beitrag zum Studium  der Boden. 5. M itt. Uber aus- 
tauschbare Basen. (4. ygl. vorst. Ref.) Vorschlag zur graph. D arst. der „austauschbaren“ 
Basen. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 671—74. Ju li 1929.) T r e n e l .

L. A. Dean und A. L. Dean, Zersetzung von Gitronensaure durch den Boden. 
Bei der Best. der eitronensaurelóslichen P 20 5 nach D y e r  in  Hamaibóden stellten 
Vff. fest, daB die Citronensaure unter Entw . von C02 u. Bldg. von Aceton zers. wurde. 
D as Aceton wurde ais Dibenzylaceton identifiziert. Die Zers. w ird auf die Ggw. von 
F e20 3 im  Boden zuriickgefuhrt. Yff. lehnen die Methode D y e r  (Journ. chem. Soc., 
London 65 [1894]. 115) infolgedessen fiir Hawaiische Boden ab. (Soil Science 28- 
281—86. Okt. 1929. Univ. of Hawaii.) Tr e n e l .

F. Hardy, Notiz zur Bestimmung der organischen Substanz im  Boden; eine Na/i- 
verbrennungsmethode. Vf. empfiehlt die Methode von CROSS u. BEVAN, die von W a t t s  
1902 auf Boden angewendet worden ist. Der C des Bodens wird bei 100° durch H 2S 0 4 +  
Cr„03 oxydiert u. das C02 volumetr. bestimmt. (Journ. agricult. Science 19 . 727—33. 
Okt. 1929. Trinidad, Im p. Coli. for Trop. Agric.) TRENEL.

Albert G. Stillwell, Coscob, V. St. A., Diingemittel o. dgl. W ., organ. Sauren, 
Glycerin o. dgl. neben stickstoffhaltigen organ. Stoffen enthaltende Abfalle organ, 
techn. Betriebe, wie Brennereien u. Zuckerfabriken, werden auf zwischen 150 u. 250° 
liegende Tempp. erhitzt, um die erst genannten Stoffe ohne Zers. der Riickstande 
zu vertreiben bzw. in  n icht hygroskop. Erzeugnisse zu verwandeln. (A. P. 1740276  
vom 21/2. 1929, ausg. 17/12. 1929.) K u h l i NG.

Kałi-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Diingemittel. (Schwz. P. 129 890  vom 25/5.
1925, ausg. 2/1. 1929. D . Prior. 23/6. 1924. —  C. 1926. I. 1023 [E. P . 235860].) K u h l .



Elektrizitatswerk Lonza [Gampel und Basel], Emil Liischer und Samuel 
Ruosch, Basel, NitrophospJiate. (Schwz. P. 129 891 vom 14/7. 1927, ausg. 2/1. 1929. —
C. 1928. I I . 2502 [E. P. 294117].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., iibert. von: Carl Eyer und 
Robert Griessbach, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Calciumnitrat. (Can P 
273 331 vom 10/11. 1925, ausg. 23/8. 1927. — C. 1927. II . 1753 [Schwz! P.‘ 
119726].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saatgutbeize, bestehend aus
einem Gemisch von organ. lcomplexen Hg-Verbb., die in  Alkali 1. sind, wie z. B. der
Hg-Verb. des o-Kresols, u. von Salzen des H J, Ferricyanwasserstoffs oder von D eriw . 
de3 Cyanamids. (F. P. 654674 vom 24/5. 1928, ausg. 9/4. 1929. D. Prior. 23/7’ 
1927.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustre Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Saalgutbeize, bestehend aus
einer Ilg-Verb. von Plienol (Nitrophenolsulfat 2% u. Chlorplienolsulfat 6%) u. einem
kolloidalen, inerten Stoff (90,5"/o Tonerde). Gegebenenfalls wird ein alkal. reagierendes 
M ittel (1,5%  NaoCCy zugesetzt. (F. P. 645 643 vora 13/12. 1927, ausg. 29/10. 1928.
D . Prior. 15/12. 1926.) U l l r ic h .

Walter G. Cornelius, Piru, V. St. A., Anstrich fu r  Bdume, der zum Schutzen u. 
Heilen von Schiiden an Baumen verwendet wird, bestehend aus 50 Pfd. Gilsonit,
10 Pfd. Harz, 10 Gallonen SteinkoMenteer u. 4 Gallonen Benzin. (A. P. 1730 724 vom 
22/9. 1924, ausg. 8/10. 1929.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Brodersen, 
Dessau und Werner Ext, Kiel), Pflanzenschutzmitlel von fungicider Wrkg., gek. durch 
einen Geh. an hoclidispersen Sehwermetallverbb. in Kombination m it den Halo- 
genierungsprodd. fertig gebildeter oder aus Braunkohle, Torf usw. durch Oxydation 
erhaltlicher hochmolekularer Sauren, sogenannter Huminsduren. — Z. B. laBt man 
auf chlorierte Braunkohle H N 03 einwirken, lóst das Gemisch in iiberschiissiger Na^CO,, 
versetzt m it CuSO, u. dam pft ein. Der Riickstand ist ein trockenes Pulver, das in 
W. U. ist. (D .R . P. 480 858 KI. 451 vom 23/11. 1923, ausg. 9/8. 1929.) S a r r e .

E. Ammon, Berlin, Pflanzensdiutzmittel. Pflanzen werden m it 0,3%ig. wss. 
Lupaninlsg. gegen tier. Sehadlinge bespritzt. Zusatzstoffe sind Alkalien, Seifen u. dgl. 
(Ung. P. 97129 vom 25/7. 1928, ausg. 16/9. 1929. D. Prior. 29/7. 1927.) G. K ó n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Scluidlingsbekampfungsmittel, 
bestehend aus einem Gemisch einer inerten Substanz (Kohle, Kieselgur, Talk, Silicagel) 
n. einer organ. Hg-Verb., z. B. des Nitrophenols. (F. P. 655 852 vom 5/6. 1928, ausg. 
24/4. 1929.) U l l r i c h .

Consumers Tobacco Co., iibert. von: Robert Graham Mewborne, Albuquerque, 
V. St. A., Insecticides Mittel, bestehend aus einem pulverfórmigen Gemisch von Tabak 
u. alkal. Substanzen. Man suspendiert z. B. 25 Gewichtsteile Tabak, der 8%  N ikotin  
enthalt, in  einer wss. Lsg. von 3 Teilen NaOH in 5 Teilen W., dam pft ein u. pulvert. 
A nsta tt einzudampfen kann man auch zu der wss. Suspension 15—20 Teile eines 
Absorptionsmittels, wie Bentonit, Kieselgur oder Dolomit zugeben. Das Mittel w irkt bei 
Beriihrung oder auch durch Verdunstung des freien Nicotins. (A. P. 1731677 vom 
6/10. 1925, ausg. 15/10. 1929.) Sa r r e .

Consumers Tobacco Co., iibert. von: Robert Graham Mewborne, Albuquerque, 
V. S t. A., Parasitares M ittel zum Behandeln von Vieh, bestehend aus einem pulver- 
fórmigen Gemisch von Tabak u. einem vorzugsweise alkal. Absorptionsmittel, z. B. 
Bentonit, Ton, Feldspat, calc. Na2C03, Seife usw. Das Pulver wird zum Gebraueh in 
der lOfachen Menge W. suspendiert. (Vgl. A. P. 1 731 677 vorst. Ref.) (A. P. 1731678
vom 23/10. 1925, ausg. 15/10. 1929.) . S a r r e .

John Edgar Le Poer Moorhouse, Innisfail, Australien, Insekticides und fungicides 
Mittel, bestehend aus NaOH, NaiBi0 7, KNOx u. W., z. B. aus 2 Unzen NaOH,
1 N a ^B fii,  ł/4 K N 0 3 u .  1 Gallone W. (Aust. P. 12 380/1928 vom 19/3. 1928, ausg. 
18/6.'1929.) S a r r e .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, iibert. von: Sankichi Takei, Tokio, Japan, 
Insektenvertilgungsmittel. (A. P. 1724 626 vom 31/8. 1925, ausg. 13/8. 1929. Japan. 
Prior. 8/9. 1924. — C. 1929. II . 2495 [E. P. 285 797].) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Unkrautnerlilgungsmittel. 
Zur Vernichtung des Hederichs verwendet man Cw-Salze im Gemisch m it Salzen der 
der Alkalien  u. Erdalkalien oder m it Salzen des Cr oder m it Gemisehen dieser Salze, 
vorzugsweise unter Zugabe von Netzmitteln. — Z. B. vermischt m an 40 Teile Cw-Salz
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m it 60 Teilen NaCl oder 35 Teile Cw-Salz m it 5 Teilen Na^CrOi u. 60 Teilen NaCl. 
Zum Gebrauch stellt m an eine 2°/0 ig. wss. Lsg. der Salzgemisclie her. Ais N etzm ittel 
dienen z. B. Sulfonsauren des Naphtholpechs, des Naplitlialins, des DibulylnapMhalins 
usw. (F. P. 663 315 vom 2/11. 1928, ausg. 20/8. 1929. D. Prior. 2/11. 1927.) S a r r e .

V m . Metallurgie; Metallographie; MetaUverarbeitung.
B. M. Snyder und Robert Lord, Mineralien und Flolalion. Es werden behandelt: 

Au (metali. Au), Ag (metali. Ag, Argentit, Pyrargyrit, Stephanit, Polybasit, Cerargyrit, 
Brom yrit, JodjT it, Ag in  Metallsulfidgrundlage u. in  oxyd. Form), Hg (metali. Hg u. 
Zinnober), Cu (metali.- Chaleocit, Chalcopyrit, Bornit, Kupferfahlerz, Cuprit, Melaconit, 
Malachit, Azurit, Dioptas u. Chrysocolla), Pb (Galenit, Minium, Anglesit, Cerussit u. 
Wulfenit), Zn (Sphalerit u. Smithsonit), Fe (Pyrit, Marcasit, Arsenopyrit, H am atit, 
M agnetit u. Siderit), Mn (Pyrolusit u. Rhodoclirosit), Ca (Calcit, F luorit u. Apatit), 
B aryt, G raphit, Mo (Molybdenit u. W ulfenit), Bi, W  u. V. (Canadian Mining Journ. 
5 0 . 961— 64. 971. 978. ltylO . 1929.) W il k e .

Nevin Hal Me Kay, Lósliclie Sake ais Flotationsmittel. Der Zusatz von ZnSO., 
m it N atrium sulfit oder Ćyanid bei der Pb-Zn-Trennung is t bekannt. Die Ggw. von 
F eS 0 4  kann manchmal auch von Yorteil sein, wie auf dem M atahambre-W erk, wo 
Chalcopyrit von P 3T.it getrennt wird. Zuerst konnte Chalcopyrit allein aufgearbeitet 
werden, u. erbrachto ein K onzentrat m it mehr ais 27%  Cu. Mit dem Erseheinen des 
Pyrits sank der Geh. auf 22%- Bei dem zufriedenstellenden Zusatz des Abfalls des 
alten Bergwerks stellte m an die Anwesenheit von FeSO., fest. So wird je tz t in  dem 
dortigen Werke FeSO* m it N atrium sulfit oder -cyanid ais Pyritunterdriicker m it gutem 
Erfolg benutzt. (Engin. Mining Journ . 128. 920—21. 14/12. 1929. M atahambre [Cuba], 
Minas de M atahambre, S. A.) W lL K E .

Jorge A. R m ere, Warmebeliandlung von Stdhlen. Anlassen des Stahls. Uber- 
hitzler und verbrannter Słahl. Die chem. u. krystallograph. Vorgiinge bei der Warme- 
behandlung des Stahls werden besprochen. (Afinidad 9. 27—33. April 1929.) W lLLST.

Anson Hayes, Blasenbildung im  M etali beim Anlassen. U nter den notwendigen 
Vorbedingungen zum Bilden der Blasen w ird versucht, diese Erscheinung im besonderen 
unter den Verhiiltnissen, wie sio beim Anlassen von Blechmetall herrschen, zu betrachten. 
In  den Ofen zum Blauen des Stahles w ird das Blasenbilden dem H 2 oder dem CO zu- 
geschrieben; das CO entstcht wahrscheinlich aus der Bk. zwischen C u. Eisenoxyd, 
Die Drucke, die sich bei geeigneten Bedingungen bilden konnen, sind gewaltig. Die 
Rolle, die der H 2  dabei spielt, is t n icht bekannt. Es folgen dann Betrachtungen, die 
zeigen sollen, daB die Blasenansammlung m it der Ggw. von Liicken oder Spalten zu- 
sammenfallt. Aus abgeleiteten Beziehungen ergibt sich die Tatsache, daB m it einem 
groBeren Radius der Kriimmung einer Spalte der Gasdruck darin  niedriger wird, der 
notwendig ist, um die FlieBgrenze des Metalles zwischen der Spalte u. der Blechober- 
flache zu erreichen. Fiir eine Spalte m it einer W andstarke von 101" 3  Zoll u. einer oberen 
Oberflache m it einem Kriimmungsradius von 10~ 2 Zoll, bei einer FlieBgrenze des Metalles 
bei 30 000 lbs je Quadratzoll, findet der Anfang der Blasenbldg. s ta tt ,  wenn Gas sich 
in der Spalto bei oinem Druck von etwas m ehr ais 6000 lbs/Quadratzoll gesammelt hat. 
B etragt der Kriimmungsradius 10_ 1  Zoll, so sind 600 lbs Druck nur noch notwendig, 
u. bei 1-ZoU-Radius etwa 60 lb. Zum SchJuB wird gezeigt, m it welchen auBerordentlich 
starken Dracken es m an bei der CO-Bldg. zu tu n  hat, so daB die Blasenbldg. unter 
solchen Um standen leicht erklarlich ist, auch wenn nur sehr kleine Spalten im Metali 
vorhanden sind. (Fuels and Furnaces 7- 1537—38. 1576. Okt. 1929.) W lL K E .

Emil Schiiz, Uber den Carbidzerfall beim Oliihen von Tempergufi. Die be- 
schleunigende Wrkg. des Si u. die verzógernde Wrkg. des S auf die Gesehwindigkeit 
des Carbidzerfalls w ird auf Grund von Gliih- u. Abschreckverss. gezeigt. W eiter ergab 
sich, daB m it hóherem C-Geh. dio Anzahl der Temperkohleflocken niedriger, aber 
desto groBer ihre Ausbildung wird. In  niedriggekohltem, S-armem GuB sind die Tem
perkohleflocken fein verastelt, im  hochgekohlten kugelig zusammengeballt. Der Fein- 
heitsgrad der Carbide des Rohgusses h a t auf die GroBe der Temperkohleflocken keinen 
EinfluB. Je  hoher die Gluhtemp. ist, desto groBer is t  die Anzahl u. desto feiner die 
Ausbildung der Temperkohleflocken. Es folgen dann eine Besprechung der metallo- 
graph. Vorgange bei der Abkiiblung von der Gluh- auf Raum tem p. u. eine D arst. der 
metallograph. Yorgange vom Yergiefien des Rohgusses bis zum fertiggegliiliton Schwarz-
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guB. (GieBerei 16- 1185—89. 20/12. 1929. Loipzig-Lindenau, Stahlwerke M e ie r  & 
W e ic h e l t . )  W ilk e .

Albert Portevin und Pierre Chevenard, Uber den Einjlv.fi der Feinlieit der 
Struktur auf den GluhprozefS von Graugufi. EinfluB auf die durch Gliihen heryor- 
gerufene Graphitierung von GrauguB h at die Feinheit der S truktur des urspriing- 
lichen Gusses. Diese S truktur ist abhangig von den Erkaltungsbedingungen zur 
Zeit der Verfestigung u. demzufolge auch yon der Dicke des Formstiickes. Es wurden 
Graphitierungsverss. an  zylinderfórmigen GuBstiicken von 30 u. 100 mm Durchmesser 
angestellt. Dabei zeigte sich, daB Proben, die den diinnen GuBstiicken m it feinem 
Gefiige entnommen waren, vicl leiehter graphitiert werden konnten ais die Proben, 
die den Zylindern m it starkem Durchmesser u. grobem Gefiige angehort hatten. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 759—61. 4/11. 1929.) D u s in g .

O. Hengstenberg, Die Oberfluchenhdrtung von Sonderstahlen durcli Ammoniak 
unter Druck. Vf. kritisiert eine Arbeit yon R. H. H o b r o c k  (vgl. C. 1929. I. 3434), 
betreffend die N itrierhartung von Sonderstahlen. (Stahl u. Eisen 49. 1525— 26. 17/lo!
1929. Dusseldorf.) L u d e r .

G. L. Oldright und Virgil Miller, Das Schmelzen im  Bleihochofen. Die Ge
schwindigkeit des Abstiegs der Beschickungssaule und die Bildung von Ansatzen. (Vgl. 
C. 1930. I. 1037.) Dio Schmelzschnelligkeit in dem untersuchton Ofen war gegen 
das yordere Endc des Ofens am groflten. Dio Ansatze im Schaeht tragen sehr zur 
UngleichmaBigkeit des Abstiegs der Beschickungssaule bei. Sie sind vom obersten 
Ende der Charge bis zu 6 FuB von den Windformen dort am groBten, wo die 
Beschickungssaule am langsamsten niedergeht, namlich an der Hinterseite des 
Ofens am  weitesten yom Śchlackenkopf entfernt. Im  allgemeinen bilden sich die 
Ansammlungen an den Enden des Ofens u. sind in  der Mittellinie, die am 
weitesten yon den Windformen weg ist, am dickstcn, an den Seiten am diinnsten. Mit 
Ausnahme des Materials, das sich d irekt auf den Wassermanteln nahe der Windform 
abscheidet, fangen die Anhaufungen in der Zone des beginnenden Schmelzens etwa
6 FuB iiber den Formen sich an  zu bilden, wo ein Riicken in den Ofen hineinwachst. 
In  allen diesen Stellen war so viel S yorhanden, daB das Cu, Zn, ein Teil des Pb u. ein 
Teil des Fe ais Sulfide vorliegon kónnen. Der Rest des Materials besteht gróBtenteils 
aus Pb in  yerschiedenen Formen u. festen oder schlackebildenden Bestandteilen der 
Charge. Eine Unters. des Innern u. des AuBern einer Ansammlung, die 6 FuB iiber 
den Formen entnommen wurde, ergab, daB auBen mehr schwieriger schmelzbares 
Materiał wie ZnO, CaO, S i02 u. Fe war ais innen, auch mehr Bleisulfid ist yorhanden. 
Das Innere enthielt yiel mehr Gesamt-S ais Sulfide, jedoch besonders ZnS. Die Menge 
des metali. Pb war besonders im Innern yiel hóher ais an der Oberflache. Die Bldg. 
dieser Ansammlung wird yermutlich wie folgt yor sich gehen: Durch Zusammen- 
haften von unschmelzbaren Materiał m it pastenartigen Sulfiden wird in der Zono der 
beginnenden Schmelzung ein Riicken aufgebaut, wobei neue Mengen davon die 
Zwischenraume zwischen den Sulfiden ausfiUlen. Um so mehr schmelzbare Bestand
teile (wie Metalle u. Sulfide) gehen dabei nach innen, je weiter die Zeit yorschreitet. 
Die Hauptursache der Bldg. dieser Ansatze im Untergestell is t also die Ggw. yon 
Sulfiden bei einer Temp. unterhalb ihres F. Um diese Nachteile der Bldg. zu yermeiden, 
muB man m ithin das Untergestell heiBer gehen lassen u. die Sulfide aus der Charge 
entfernen, ehe sie in  den Hochofen kommt. Das Untergestell heiBer zu machen, gelingt 
auf verschiedene A rt u. Weise: durch bessere Isolation, die Anwendung einer heiBer 
crschmolzencn Charge usw. Wenn der S aus der Charge yollkommen entfernt werden 
sollte, so konnten das Cu u. gelegentlich etwas oxydiertes Pb ais Sulfide durch ,,Waschen“ 
der Schlacke aus dom Ofen m it Pyritcn in einer dem Vorherd ahnlichen Einrichtung 
en tfern t werden. (Metal Ind . [London] 35- 541—44. 6/12. 1929. U. S. Bureau of 
Mines.) W ilk e .

Arthur A. Cole, Eine Geschichte des Silberbergbaues in  Kanada. E ine sehr ein- 
gehende Sehilderung unter Mitangabe yieler s ta tis t. Zahlen. Die Besprechung des 
Ag-Vork. in  O n t  a  r  i o zerfallt in  geograph. Verteilung der Erzyorkk., Geologie, Berg- 
bau u. Aufarbeitung. 7 Firm en arbeiten dort augenblicklich, von denen is t das 
N i p i  s s i n g - B e r g w e r k  das einzige, das das Cyanidyerf. anwendet, u. das 
raffinierte Ag-haltige P b  yerschifft. Alle anderen wenden die Schwerkraftkonzen- 
trierung an u. yerschiffen ihre Konzentrate zum Schmelzer. 3 Firm en haben noch 
einige Olflotationen im Betrieb. Das Yerf. des Nipissing-Bergwcrkes wird dann genau 
beschrieben. Nach der mechan. Yorbereitung des Erzes wird 50 Stdn. in 0,25 KCN
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m ittels mechan. Riihrer behandelt, filtriert, m it Na2S gefallt, der Silbersulfidnd. ent- 
sohwefelt u. geschmolzcn u. auf 999 Feinheit raffiniert. Von Bedeutung ist, daB sich 
m it Gummi ausgekleidete Behalter besser bewahrt haben, ais solche aus hartem  Fe- 
oder M n-Stahl. Die C o b a l t  R e d u c t i o n  C o. wendet bei ihrer F lo tation  0,27 Ib 
Na OH u. 0,529 lb je  t  Erz einer Olmischung an, die aus 70 Vol.-%  Kohlenteerkreosot, 
20%  Nr. 5 dam pfdest. Kienól u. 10%  viel C enthaltendem  Kohlenteer besteht. Dann 
werden die Handelsbedingungen bei den Yerkaufen angegeben. —  Die C o n s o l i 
d a t e d  M i n i n g  a n d  S m e l t i n g  Co.  o f  C a n a d a ,  L t d . ,  is t  m it die groBte 
F irm a in  B r i t i s c h - K o l u m b i e n .  Sie besitzt 2 W erke: die Trail Reduction 
Works u. die Sullivan Mine. Das Sintern geschieht in  den Trail Reduction Works in 
Dwight Lloyd-App. 4 Bleihoehófen versorgen die Bleiraffinerie m it 400 t  taglicher 
K apazita t an  raffiniertem  Pb. In  der Zn-Fabrik w ird ein K onzentrat m it 45—48%  Zn, 
vor allem ais Sulfid oder Fe-haltige Zn-Blende verarbeitet u. das Zn elektrolyt. ge- 
wonnen. Die Auslaugefl. w ird zu diesem Zwecke m it frischem calciniertem Prod. be
handelt, dam it das Ferrieisen u. m it ihm As u. Sb ausfallt. Der 2. Reinigungsyorgang 
besteht in  einem mechan. R iihren m it Zn-Staub, wobei Cu u. Cd entfernt werden. Nach 
einer Beschreibung der Arbeitsm ethode der Sullivan Minc w ird Naheres iiber die 
P r e m i e r  G o l d  M i n i n g  Co . ,  L td ., m itgeteilt, weiter iiber die Ag-Gewinnung 
im  Yukon Territorium  u. in  Quebec. (Canadian Mining Journ. 50. 908—14. 938—44. 
4/10. 1929. Temiskaming & N orthern Ontario Rly.) W iL K E .

J. Mc Neil, Das Giefien einiger hochschmelzenden Legierungen. H aben Legierungen 
Ni-Zusatze, so w ird ih r F . sehr hoch vcrlegt, da Ni bei 1454,9° schmilzt. Bevor auf die 
Behandlung der hochschmelzenden Legierungen eingegangen wird, n im m t Vf. eines 
der bekannteren M aterialien, das Kanonenm etall der Marinę, um  durch Besprechung 
der wichtigsten Punkte den Unterschied in  der GieBprasis m ehr hervortreten zu lassen. 
D ann werden die Neusilber-, Ni-Cu- u. Ni-Cr-Legierungen behandelt m it der Auswahl 
der Tiegel u. Ofen. Das Schmelzen von Neusilber fiir Giisse wird allgemein in  einem 
m it Koks befeuerten Tiegelofen durchgefuhrt, fur groBere Mengen sind aber auch oft 
Induktionsófen in  Benutzung. Geeignete FluBmittel sind eine 80/20-Mischung von 
Borax u. Borsaure, oder eine Mischung ,,Borocalcit“ . Die Desoxydation w ird durch 
Zusatz von rund  2 ozs Mn je 100 lbs Metali bewirkt. Bei lióherem Ni-Geh. is t manchmal 
vorteilhafter, einen kleinen Zusatz an  Mg, wie auch an  Mn zu machen. Die Wrkg. des
0 2, C u. S auf 2Vi-Cw-Legierungen is t allgemein ungunstig, u. m an sucht, durch Mg- 
Zusatz vor dem GieBen diesen EinfluB aufzuheben. Zuerst versucht man, m it Mn oder 
Si zu desoxydieren, dann m it Mg zu entschwefeln u. zu entgasen. Das Mg muB beim 
Zusatz, dam it es n ieht auf dem Bade verbrennt, durch geeignete M ittel un ter der Bad- 
oberflache gehalten werden. Bei der 30%ig. Ni-Legierung muB darauf Obacht gegebeu 
werden, daB die Schmelze keinen C aufnim m t. Die Ggw. v . freiem C in feinverteiltem 
Zustande verm indert die ZerreiBfestigkeit um rund  6 t  je Quadratzoll, blattchenfórmiger 
C is t  noch starker in  seiner verschlechtcrnden Wrkg. Nach der Behandlung des GieBens 
von Silveroid u. Monelmetall folgen zum SchluB die Ari-CV-Legięrungen, wie „Nicrite“ 
m it 80%  N i u. ,,Cronite“  m it rund 68%  N i +  12%  Fe. Die notwendigen GieBtempp. 
sind in  diesem Falle 1600— 1700°. Zur Desoxydation werden Mn u. (oder) Si u. Mg 
benutzt. Das Wiederschmelzen, Formen, Kernmachen usw. werden anschlieBend be- 
sprochen. (Metal Ind . [London] 35. 489—92. 522—23. 22/11. 29/11. 1929.) W il k e .

S. A. Pogodin, Einflu/3 von Eisen au f die Eigenscliaften von A lum inium . Vf. 
untersuchte den EinfluB von Fe auf die mechan. Eigg. von Al. F iir die Legierungen 
m irden 2 Al-Sorten m it 0,22 u. 0,43%  Fe, 0,22 u. 0,16%  Si u. eine Fe-Legierung mit 
46,26°/0 Fe verwendet. E in  Zusatz von Fe (bis zu 5,4% ) erhóht die H artę  u. den spezif. 
elektr. W iderstand von Al, u. em iedrigt etwas den Temp.-Koeffizienten. Die ent- 
sprechenden Diagramme deuten auf Abwesenheit von festen Lsgg. im  Al hin. Mechan. 
Walzen is t bei den in  Metallformen gegossenen Legierungen m it einem Fe-Geh. bis 
zu 2,6%  móglich; bei hóherem Fe-Geh. werden die Legierungen sprode. Zusatz von 
F e zu Al erhoht die ZerreiBfestigkeit von 7,5kg/qm m  bei 0,22%  Fe auf 10,8kg/qmm 
bei 2,56% Fe, wobei die D ehnbarkeit entspreehend von 39 auf 24%  u. die Kontraktion 
von 70 auf 43,5%  fa lit; weiterer Fe-Zusatz h a t eine allmahliche Abnahme der ZerreiB
festigkeit u. rasches Sinken der Dehnung u. relativen K ontraktion zur Folgę. Ais 
maximaler gefahrloser Fe-Geh. in  Al wird 1,7%  Fe angegeben, d. h. die Konz. des 
Eutektikums bei n. Abkuhlungsgeschwindigkeit; beim GuB in k. Metallformen kann 
^er. Ee-Gch. bis zu 2,5%  betragen; hierbei t r i t t  aber eine Erhóhung der Korrosions- 
fahigkeit des Al in  Erscheinung. (Jilineral. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.:



Mineralno]e Ssyrje i Zwetnyje Metally] 4. 616—24. 1929. Leningrad, Polytechn. 
K alinin-Inst.) SCHONFELD.

F. J . Serase, Die thermisćhAn und elastischen Eigenschaften von E linm r. Eine 
Untersuchung an einer Feder aus Elinvar in  dem Galitzin-Vertikal-Seismographen im  
Kew-Observatorium. Hm den GA LITZIN -Seism ographen des Kew-Observatoriums 
moglichst unabhangig von der Temp. zu machen, wurde die Stahlaufhangefedcr gegen 
eine solche aus Elinvar ausgewechselt. Dabei bestimmte der Vf. folgende Eigg. der 
Spiralfeder aus Elinvar: Anzahl der Windungen: 12,5; Drahtdurchmesser: 0,70 cm; 
m ittlerer Durchmesser der W indungen: 9,0 cm; Gesamtlange der Feder: 15,9 cm; 
Lange des S p ira lteils: 8,7 cm; Gesamtgewicht: 1160 g. Bei einer Belastung m it 40 kg 
ergab sich: Die 1 Monat lang belastete Feder langt sich in 1 Tag noch um 0,01 mm; 
dieser W ert nim m t bei k o n s ta n te r  Temp. im Lauf der Zeit immer mehr ab. Ausdehnung 
bei Belastungserhohung: 0,0027o/o/g; Ausdehnung bei Temp.-Erhóhung: 0,0024o/o/l° . 
(Journ . scient. Instrum ents 6. 385—92. Dez. 1929.) F a b e k .

Masahiro Tasaki, Ober das terndre System. Gu-Sn-Sb. Es wurden die biniiren 
Systeme Cu-Sn von 60 bis 80%  Cu u. Sn-Sb von 40 bis 60% Sb untersucht u. ihre 
Schmelzdiagramme angegeben. Das Zustandsdiagramm des ternaren Systems wird 
erm ittelt u. eingehend diskuticrt. Dic ais Lagermetalle wichtigen Sn-reichen Legie
rungen werden auf mkr. S truktur, GuBfahigkeit, Zugfestigkeit, H artę u. Kompressi- 
b ilita t untersucht. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 227—55. 
Sept. 1929.) W a g n e r .

E. Perry, Weipmetalle, Messinge und Bronzen. Die Lagermetalle werden wie 
alle anderen Legierungen nach bestimmten Formeln hergestellt u. nach ihrem Sn- u. 
Cu-Geh. eingeteilt. E in „H arte r“ , der aus Sn, Cu u. Sb besteht, wird gewohnlich ais 
Vorratslegierung angewandt. E r enthalt 16,67% Cu, 33,33% Sb u. 50% Sn. AuBer 
dieser Legierung is t es iiblich, Sb-Pb 80: 20 zuzugeben, um einige Metallsorten zu 
verbilligen. In  einigen Sondermischungen enthalten die Hartungslegierungen Ni, 
Al usw. P  is t ein wertvollcr Zusatz, dor aber leider Fe schnell angreift, u. die Kessel 
m it einer schwarzen Schlacke iiberzieht. 25 verschiedene Lagermetalle, ihre Zus., u. 
von einigen die Eigg. sind ubersichtlich zusammengestellt. Dann werden besprochen: 
die Legierungsprasis, die physikal. Eigg. der Legierungen, die Verwendung von Abfall, 
die FiuBmittel u. die verschiedenen Deckschichten auf dem geschmolzenen Metali. 
(Metal Ind. [New York] 27- 509—10. 553—55. Nov./Dez. 1929. Oakland [Cal.].) W il k e .

K. Kellermann, Die Anwendung der spektrograpliischen Analyse im  Eisenhuilen- 
lakoralorium. (Stahl u . Eisen 49. 1520—21. 17/10. — C. 1929. II . 2363.) L u d e r .

R. P., Fliissigkeitsbdder in  derMetallmredelung. Das Bekannte iiber die 01-, Metali-, 
Salz- u. W asserbader wird mitgeteilt. (Metali 1929. 210—11. 22/12.) WlLKE.

P. Flamm, Uber die Hartę der im  elektrisclien Lichtbogen geuconnenen Schweiflung 
und dereń angendlierle Vorausbestim?nung. An mehreren FluB- u. GuBeisensorten 
wurden un ter Benutzung verschiedener zusammengesetzter Elektroden SchweiB- 
verss. m it dem elektr. Lichtbogen vorgenommen u. dic Schmelzzeit yariiert. Die 
SchweiBnahte erhalten dabei eine verschiedene H artę. Die Abhangigkeit zwischen 
H artę u. Erhitzungsgeschwindigkeit w rd  naher erórtert. Die Schmelzzeit "wurde nach 
dem Prinzip der Seegerkegel m it Wachskegeln gemessen. (SchmelzschweiBung 8. 209 
bis 212. Okt. 1929. Hamburg.) L u d e r .

E. Herzog und G. C haudron, Uber die Anderung der mechanisclien Eigenschaften 
ton Duraluminblechen nach Korrosion durch Meeneasser. Vff. setzen Duraluminbleche 
der Einw. von durchliiftetem Meerwasser aus. Nach Ablauf eines Monats h a t ein 
Blech von 2 mm Dicke 1%  an Gewicht verloren. Mit 0 2-gesatt. Meerwasser wird das 
gleiche R esu lta t schon nach 48 Stdn. erhalten. Betragt der Gewiehtsverlust etwa 
2% , dann  is t  eine merkbare Erniedrigung der Streckgrenze, aber keine der Bruchgrenze 
zu bemerken. Bei Verss. m it diinneren Blechen zeigt sich auBer der groBen Erniedrigung 
der Streckgrenze auch eine Verminderung der Bruchgrenze. Der Quotient aus Ver- 
minderung der Bruchgrenze durch Gewichtsverlust in %  liegt immer iiber 10, wahrend 
er bei gleichfórmigem Angriff der Oberflache nahezu gleich 1 ist. Die Wrkg. der Meer- 
wasserkorrosion ahnelt der einer mechan. Bitzung. — Nach Polierung der korro- 
dierten Oberflachen zeigen sieh wieder die anfanglichen mechan. Eigg. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 189. 1087—89. 9/12. 1929.) L o r e n z .

Seymour Power Warren, Golden, Col., V. St. A., Flołationsverfahren. Komplexe 
sulfid. Erze sollen einer auswahlenden Schwimmaufbereitung unterworfen werden. Ais
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Zusatzm ittel werden N H 4-Salze> u. Cu-Salze schwacher Sauren empfohlen. Ais Beispiel 
wird die Aufbereitung eines Cu-, Pb-, Au-, Ag- u. Zn-enthaltenden Erzes beschrieben. 
H iernach wird den Erztriiben zunachst N a2C 03, K -X an that u. KCN zugesetzt u. dann 
in Ggw. von Kiefernol flotiert. Es w ird ein Pb-reiches K onzentrat erhalten. Dann 
werden noehmals geringe Mengen der genannten Zusatzm ittel u. aufierdem Cu-NH4- 
A cetat zugesetzt u. die Misehung wiederum flotiert. Es fallt ein Cu- u. edelmetallreiehes 
K onzentrat an. Zum Schlufi wird zur Gewinnung eines Zn-reielien Sehaumes eine 
geringe Menge von K alk u. CuSO.,, soińe ein grófieres Quantum K -X an that zugegeben. 
(A. P. 1735 190 vom 19/4. 1928, ausg. 12/11. 1929.) H e i n e .

Minerals Separation & de Bavay’s Proeesses Australia Proprietary Ltd.,
Australien, Schaumflotationsverfahren. Die Erztriibe (ais Beispiele werden Cu-Erze an- 
gefiihrt), wird m it einem Phenylsulfid u. schaumbildenden M itteln (genannt sind 
Kiefernol u. Kresol) der Durehriihrung m it U nterluft unterworfen. Das Phenylsulfid 
wird durch Destillation einer Misehung aus Bzn., S, einem Metali u. einem Chlorid 
erhalten. Das Cl kann an S gebunden sein, dann verwendet m an ein freies Metali (in 
den Beispielen wird Zn genannt), oder an das Metali (ZnCl2 oder A1C13). Dem Erz soli 
auBerdem noch K alk  beigemiseht werden. (Aust. P. 17134/28 vom 30/11. 1928, 
ausg. 25/6. 1929. A. Prior. 6/12. 1927.) H e i n e .

Patino Mines & Enterprises Consolidated Inc., New York, iibert. von: Royal 
S. Handy, Kellog, Idaho, Scliaumschwimmverfahren, insbesondere fiir Sn-haltige Erze. 
Um K assiterit zum Schwimmen zu bringen, werden kolloidale Substanzen aus der 
Erztriibe zunaclist entfernt. Dies geschieht, indem man Na-Silicat oder ein anderes 
ausflockendes M ittel zusetzt u. die die kolloidalen Substanzen enthaltende FI. von 
dem krystallinen Riickstand trennt. Dieser wird dann m it W. zu einer Triibe an- 
geriihrt, der eine geringe Menge Saure, z. B. H„SO., u. ein schaumbildendes Mittel, 
z. B. Kiefern- oder Eukalyptusol zugesetzt ist. Der sich bildende Schaum besteht 
zumeist aus Sulfiden, wahrend der Riickstand in  der H auptsache K assiterit enthalt. 
Dieser wird wiederum in  W. zu einer Triibe aufgenommen u. die Triibe in  Ggw. einer 
yerseifbaren Substanz, z. B. Ólsaure oder einer anderen Fettsaure u. einem schaum
bildenden Mittel, z. B. Kresol oder Kiefernol kraftig  geriihrt, m it dem Erfolg, dafi 
der K assiterit in den Schaum tr it t .  (A. P. 1737 716 vom 13/9. 1928, ausg. 3/12.
1929.) H e i n e .

Patino Mines & Enterprises Consolidated Inc., New York, iibert. von: Royal
S. Handy, Kellog, Idaho, und Raymond R. Beard, Lallagua, B olm en, Schaum- 
schwimmverfahren fiir Kassiterit. Die Erztriibe wird m it einem alkal. reagierenden Salz, 
z. B. N a2C03 oder auch NaOH, u. m it einem Metallsalz, z. B. CuS04). sowie einer 
verseifbaren Substanz, z. B. ó lsaure oder einer anderen F ettsaure u. einem ausflockenden 
M ittel versetzt u. einer D urehriihrung m it U nterlu ft unterworfen. Das W. kann auch 
angewarmt sein. Sollte sich in den Ausgangsstoffen P y rit bef inden, so kann der Kassiterit- 
u. Pyrit-enthaltende Schaum zweeks Trennung vom P y rit  in  der gleichen Weise, wie 
oben beschrieben, in  Ggw. einer Saure oder eines sauren Salzes flo tie rt werden. Der 
P y rit befindet sich dabei im Schaum. (A. P. 1737717 vom 13/11. 1928, ausg. 3/12.
1929. Bolivian. P rior. vom 5/12. 1927.) H e i n e .

Sergej Podiakonoff, Moskau, Verfahren zum Trennen von Erz vcm Gangarlen 
unter Zusatz von unlialtigem, feinem  Sand, dad. gek., daB m it dem aufzubereitenden 
Erz u. tauben Gestein eine Unterlage fein gesiebten trockenen Sandes mitgeschiittelt 
wird, so dafi sie die schwereren m etallhaltigen Erzteile aufnim m t. — Die zur Aus- 
fiihrung des Verf. erforderliche Vorr. w ird in  '4 Unteranspriichen beansprucht. Der 
Sand v e rtr itt die Stelle des W. bei der nassen Aufbereitung. (D. R. P. 488 092 KI. 1 a 
vom 20/12. 1924, ausg. 19/12. 1929.) H e i n e .

Trent Process Corp., New York, iibert. von: Walter E. Trent, Washington, 
Columbia, Destillationsapparat. (A. P. 1706421 vom 20/1. 1921, ausg. 26/3. 1929. —
C. 1923. I I . 1113 [F. P . 548 383].) M a NTEL.

Willoughby Statham Smith, Newton Poppleford, Henry Joseph Garnett, 
■Sevenoaks, John Ancel Holden, Gidea Park, England, Zum  Aufbau von Leitem  fur  
.Telegraplde und Telephonie dienende ąuaterndre magnetische Legierung, die keinen oder 
praktisch keinen Koldenstoff enthalt und aus Eisen und Nickel, entweder Silicium oder 
Aluminium  ais drittem und einem vierten Element besteht. (D. R. P. 488288 KI. 21 g 
vom 6/11. 1927, ausg. 27/12.1929. E. P riorr. 6/11. u. 17/12. 1926. —  C. 1928. I. 2452. 
2870.) . . H e i n e .
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Fusion Welding Corp., Chicago, iibert. von: Robert W. Holt, Elektrode zum  
Schneiden von Metallen. An Stelle einer Kohleelektrode wird zum Schneiden der Metalle 
eine Metallelektrodc verwendet, die m it einer doppelten Schutzschicht von Ton u. 
Silica umgebcn ist. Der Metallkern schm. bei der entwickelten Hitzo z. T. aus, so daB 
sich ein Lichtbogen in der hohlen Elektrode bis zu dem W erkstuck bildet, der auch 
wirksam bleibt, wenn die Elektrodo in  fl. Metali taucht. Schnelligkeit u. Sauberkeit 
des Arbeitens werden erreicht. S ta tt zum Schneiden laBt sich die Elektrodo auch 
zum SchweiBen benutzen. (A. P. 1738 246 vom 11/10.1926, ausg. 3/12.1929.) H e i n e .

American Rolling Mili Co., iibert. von: Earl R. Wehr und Carl C. Mahlie, 
Middletown, V. St. A., Schutzuberzuge auf Eisen und Stalil. Die zu iiberziehenden Metalle 
werden in unm ittelbarer Folgę durch Schichten von geschmolzenem Zn, Pb u. einer 
mindestens 3 u. weniger ais 20%  Al enthaltenden Legierung von Zn u. Al gezogen. 
Die Zink- bzw. Zinkaluminiumsehicht schwimmen auf dem geschmolzenen Pb. (A. P. 
1741388 vom 13/9. 1926, ausg. 31/12. 1929.) K u h l i n g .

Akt.-Ges. fiir chemische Industrie, Liechtenstein, iibert. von: Walter Thal- 
hofer, Wien, Verfa7iren zum Schutzen von metallischen Oberfldchen vor Ansatzen und 
Korrosion. Die zu schiitzende Oberflache wird der Einw. eines pulsierenden Stromes 
unterworfen, dessen Charakter dadurch stark  geandert oder gestórt wird, daB man 
ihn der Wrkg. von einem oder mehreren Unterbrechern chem. oder mechan. N atur 
unterw irft. Der Strom wird am einfaehsten der Lichtleitung entnommen u. in einem 
gewóhnlichen Klingeltransformator umgewandelt. In  diesen Stromkreis wird der zu 
schiitzende Metallkorper — ais Beispiel ist ein Dampfkessel genannt —, eine In- 
duktions- u. Reaktanzspule, ferner ein Unterbrecher, sowie ein Kondensator geschaltet. 
Die Spannung muB dabei unter dor Zersetzungsspannung des W. bleiben. (A. P. 
1736 986 vom 19/8. 1925, ausg. 26/11. 1929. Oe. Prior. 21/8. 1924.) H e i n e .

Building Research Board — Bulletins. 6, Tho Prevontion of corrosion of lead in  buildings.
London: H . M. S. O. 1930. 4 d. net. '

Building Research Board — Technical papers. 8, The Corrosion of lead in buildings. London:
H. M. S. O. 1930. 1 s. net.

Mario Levi-Malvano, Tempra e cementazione deH’acciaio. 2. ed. riv. ed auraent. Milano: 
U. Hoepli (U. Allegretti) 1929. (XVI, 306 S.) 24°. L. 20.—.

Federico Werth, Zincatura, stagnatura, piom batura per via termica (immersione nel metallo 
fuso) ed a ltri metodi analoghi per eonservare il ferro mediante sovrapposiziono d ’un 
altro metallo. Milano: U. Hoepli (Stucchi Ceretti) 1929. (X II, 156 S.) 24°. L. 10.—.

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Polymeri-

■sationsprodukten aus y-Butylen und dessen Homologen durch Einw. von 50 bis 60°/oig. 
H sS 04 auf die KW-stoffe u. Erhitzen der Lsg. auf etwa 100° wahrend ł/ 2 Stde. boi 
gewóhnlichem oder erhohtem Druck. — Z. B. w ird cin 10% y-Butylen  u. 4%  Tri- 
methylathylen enthaltendes Gasgemisch m it 55%ig. H 2S 04 absorbiert, die Lsg. auf 100° 
erhitzt. Das Rk.-Prod. en thalt etwa 80% dimolekulare u. 20% hohere Polymere. 
(E . P. 3 2 2 1 0 2  vom 1/12. 1928, ausg. 19/12. 1929.) A l t p e t e r .

B. A. S. Co., iibert. von: Erling H. Haabestad, Pkiladclphia, Pennsylvanien, 
V. St. A., Trennen von Flussigkeiten, von denen die eine in  W. merldich 1. u. m it 
W.-Dampf fliichtig ist, wahrend dic andere in  W. unl., aber in  der ersteren 1. ist, 
z. B. von aliphat., einwertigen Alkoliolen m it 4— 6 C-Atomen, wie Butyl-, Amylalkoliol,
u. KW-stoffen, wic Amylen, oder Butylchlorid, Amylclilorid. Die organ. Lsg. wird m it 
h. W. behandelt, wobei die Alkohole sich in  W. lósen. Die wss. Lsgg. werden gegebenen- 
falls durch Behandlung m it Kalkstein neutralisiert, durch Holzkohle filtr ie rt oder 
weiteren zweekmaBigen Zwischenoperationen zwecks Reinigung unterworfen. Alsdann 
wird der Alkohol abdest. u. im Kondensat von m it iibergegangenem W. getrennt. Der 
W.-Riickstand zirkuliert fiir wreitere Waschungen. Der Alkohol wird zuletzt durch 
Abdest. des in  ihm gel. W. getrocknet. Samtliches W., das noch Alkohol gel. enthalt, 
kehrt in  den Kreislauf zuriick. An der Hand einer Zeichnung wird das kontinuierliche 
Verf. eingehend erlautert. (A. P. 1 7 1 6  957 vom 31/7.1925, ausg. 11/6.1929.) H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, W. Gibson und J. B. Payman, 
Manchester, Herstellung von Glykoldthern. Aliphat. Alkohole werden in  Ggw. yon 
Sulfaten 2- oder mehrwertiger Metalle, z. B. des Zn, N i, Cr oder Gemischen dieser
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m it Atliylenoxyd  (I) erh itzt. — Z. B. erhalt man Monomethylglykol durch E rhitzen 
von I  u. CH 3 O H  in  Ggw. von Z nS04, ferner Monoathylglykol aus A. u. I  m it NiSO.,. 
(E .P . 322 037 vom 27/9. 1928, ausg. 19/12. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.,F rankfurt a. M., iibert. von: Gerhard Steimmig, 
Ludwigshafen a. R h., Herstellung von Glykolmonodthern. (Can. P. 265191 vom 12/3.
1926, ausg. 19/10. 1926. —  C. 1926. I I . 3005 [F. P . 610 282].) A l t p e t e r .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., iibert. von: Joseph G. Davidson,
Yonkers, New York, Herstellung von Propylenglykoldther. E ine oder beide der OH- 
Gruppen des Propylenglykols werden m it (C2H 5)2SO,, verathert. An Stelle von Propylen- 
glykol kann auch Propylenchlorhydrin oder Propylenoxyd ais Ausgangsmaterial ver- 
wendet werden. Im  letzteren Falle kann der entsprechende Alkohol oder das ent- 
sprechende Phenol zur Veratherung verwendet werden. Man erhalt so die bei den folgen- 
den Tempp. (736 mm Druck) sd. Mono&ther des Propylenglykols: Methyldtlwr 122,8°, 
Athylather 133°, Isojnopyldther 141,5°, n-Propyldther 150°, Isobutylather 161,3, n-Butyl- 
dther 170,6 u. Isoamylather 183,3. Auf ahnliche Weise erhalt m an die Diather des Pro
pylenglykols, wie C3H 0(OC2H 5)2. Die A ther sind vorziigliche Ldsungsmm. fiir viele 
swl. Stoffe. (A. P . 1 7 3 0  061 Tom 20/7. 1925, ausg. 1/10. 1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Richard Leopold 
und Alfred Michael, F rankfurt a. M. - Hóchst), DarsteUung ungesdttigter Alkohole,
1. dad. gelc., daB 1,3-Glykole, welche ein sek. oder te r t .  H ydrosyl enthalten, m it 
wasserentzielienden Mitteln, zweckmiiBig auf etwa 200°, erh itzt u. die gebildeten 
ungesatt. Alkohole im MaBe ihrer Entstehung moglichst rasch aus dem Rk.-GefaB 
entfernt werden. — 2. dad. gek., daB 1,3-Glykole, welche ein te rt. H ydroxj'l ent- 
halten, m it Siiureanhydriden erh itzt werden, wobei die gebildeten Ester der ungesatt. 
Alkohole nach ihrer Isolierung verseift werden miissen. —  Z. B. wird 1,3-Butylen- 
glykol m it ZnCl2 in  einer Destillierblase m it kurzer Fraktionierlcolonne im  Olbad auf 
‘210—215° erhitzt. Das K ondensat besteht aus Crotylalkohol, W. u. geringen Mengen 
von Butadien. Aus 1 kg T,3-Butylenglykol werden 560 g Rohcrotylalkohol gewonnen.
— In  entsprechender Weise entstehen aus 2-Methylpentandiol-2,4 m it ZnCl2 2-Methyl- 
penten-2-ol-4 u. geringe Mengen von 1,1-Dimethylbutadien. — Beim Kochen von 
2-Methylpentandiol-2,4 m it Essigsaureanhydrid en tsteh t das Acctat des 2-Methyl- 
penten-2-ol-4, CH3-C(C1:I3) : CII—CH(OCOCH3)-CII3, angenehm pfefferminzartig rie- 
chend, D .15 0,895, K p. 150—155°, wobei geringe Zers. e in tritt, K p .17_al 47— 60°, 
w ird leicht durch verd. NaOH yerseift zu 2-Methylpenten-2-ol-4, farblose F l. von 
Pfefferminzgeruch, D .15 0,854, K p. 130— 131,5°. — Bei der Einw. von entwassertem 
K alialaun auf 1,3-Butylenglykol bei 180—190° en tsteh t ais H auptprod. Allylcarbinol. 
(D. R. P. 483 781 KI. 12o vom 13/3. 1926, ausg. 19/10. 1929.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M ., DarsteUung von aliphatischen 
und cycloaliphatischen gesattigten Suljinsduren durch Einw. von S 0 2 auf aliphat. oder 
hydroarom at. gesatt. KW -stoffe oder Mischungen derselben in  Ggjw. von wasserfreien 
Al- oder Bor-Halogeniden, insbesondere bei erhóhter Temp. u. Druck. — In  ein Ge
misch von 100 Teilen n-Pentan  u. 50 Teilen wasserfreiem A1C13 wird in  einem Auto- 
ldaven S 0 2 auf 25 a t  eingepreBt u . die M . bei 50—60° un ter zeitweisem Nachdriicken 
von S 0 2 verriihrt. Das viscose Rk.-Prod. w ird m it Eis zers., das A1C13 m it Natron- 
lauge ais Al(OH)3 ausgefallt u. ab filtriert. D urch Eindam pfen der Lsg. w ird das Na- 
Salz der 11 -Pentansulfinsdure gewonnen in  Form  farbloser K rystalle, die in  W. 11. sind. 
In  gleicher Weise werden Butan, Hexan, H eptan  oder Gemische derselben, wie PAe., 
Bzn., Ligroin, in  die entsprechenden Sulfinsiiuren ubergefiihrt. (E. P . 321 843 vom 
26/11.1928, ausg. 12/12. 1929.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
Hóchst a. M.), Herstellung organischer Basen. (D. R . P . 479 351 KI. 12 q vom 6/1.
1927, ausg. 16/7. 1929. —  C. 1929. II . 798 [F. P . 646 711].) U l l r i c h .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, DarsteUung einer ąuaterndren
Ammoniumverbindung. 380 Tle. Oleyldiathylathylendiamin [C17-H33-CO 'NH-CH2-
GH2-N(C2H5)2] werden m it 156 Tin. J -C 2H 5 2 S tdn. auf dem W .-Bad erhitzt. Hierauf 
wird das entstandene Jodathylat in  W. m it 150 Tin. frisch gefalltem Silberoxyd behandelt. 
Das Triathyloleylamidodthylammoniumhydroxyd hinterbleibt ais dicke, salbenartige 
M., die in  W. u. A. 11. ist. Die verd. wss. Lsg. reagiert alkal. M it Sauren gibt die 
Base in  W. u. organ. Lósungsmm. 11., neutrale Salze. Die freie Base wie ihre Salze 
besitzen in  wss. Lsg. starkes Schaumvermógen. Die Base soli ais Benetzungsmittel
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oder ais Zusatz fiir Farbbander Verwendung finden. (Schwz. P. 133 372 vom 26/7. 
1927, ausg. 16/8. 1929. Zus. zu Schwz. P. 130881; C. 1929. II. 492.) U l l r ic h .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Darstellung einer ąuatemdren 
Aminoniumrerbindung. In  dem Verf. des Schwz. P. 133 372 (vgl. vorst. R ef.) werden 
an  Stelle des JC 2H 5 oder anderer reaktionsfahiger Athylcster hier reaktionsfahige 
Benzylester, wie Benzylclilorid, verwendet. Man erhiilt alsdann das Benzyldiaihyl- 
oleylamidoathylammoniumhydroxyd, das in  seinen Eigg. dem Athylderiv. gleichkommt. 
(Schwz. P. 133 373 vom 26/7. 1927, ausg. 16/8. 1929. Zus. żu Schwz. P. 130881:
C. 1929. II. 492.) U l l r ic h .

Verein fiir Chemisehe Industrie Akt.-Ges., Deutschland, HersteUung von 
Additionsprodukten von ungesattigten KoMenwasserstoffen, wie Athersalzen eder Atlicr- 
oxyden des Vinylalkohols, Athylendiacetat, Acetaldehyd u. dgl. Man fiihrt die Rkk. 
in Ggw. von //r/-Salzcn, z. B. Sulfat, aus, das auf stark  akt. S i0 2 niedergesclilagen ist. 
L eitet man z. B. C2H 2 in  ein Gemisch von Eisessig u. H 2SO.t, das den K atalysator 
enthiilt, so bildet sich Athylendiacetat, m it 60%ig. Essigsaure allein dagegen Acet
aldehyd. Man kann zur H erst. von Acetaldehyd auch wasserhaltige Essigsaure iiber 
korniges, m it HgSOt impriigniertes Silicagel tropfen lassen, wahrend von unten ein 
Strom von C2H 2 aufsteigt. Eisessig ergibt bei der gleichen Behandlung ein Gemisch 
von Athylendiacetat u. Yinylacetat, m it CH3OH erhiilt m an VinylmethyldtJier. Man 
kann den K atalysator auch m it 15% seines Gewichts an  Gadmiummonophosphat u. 
1%  Silberphospliat tranken, wobei man einen K atalysator erhalt, der bei den obigen 
R kk. bei 180—200° sehr lange akt. bleibt. (F. P. 666 042 vom 18/12. 1928, ausg. 
26/9. 1929. D . Prior. 22/8. 1928.) D e r s in .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz, Gewinnung von konzentrierten 
fliichtigen aliphatischen Sauren, aus dereń Lsgg. durch Binden an  Salze u. Zers. der 
letzteren durch Erhitzen, gekennzeichnet durch die Anwendung von so niedrig 
schmelzenden Salzen, daB diese bei der Zers. ganz oder teilweisc geschmolzen sind. 
Z. B. wird 50%ig. Essigsaure m it Na- u. K-Acetat versetzt u. das Gemisch in  einer 
R etorte  erhitzt. Bei 170° geht beinalie das ganze W. u. etwas 10— 12%ig. Saure uber; 
bei weiterer Dest. im Vakuum geht der Rest der Essigsaure ais 95%ig. Saure iiber. — 
Aus der Lsg. von Buttersdure in Acetonol wird die Saure im Gegenstrom m it wss. 
N a-B utyrat u. Zn-B utyrat ausgezogen u. weiter Lsg. wie oben behandelt. Man erhalt 
eine 70%ig. Buttersaure. (Poln. P. 9 924 vom 16/4. 1928, ausg. 15/6. 1929. D. Prior.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M ., Darstellung von Acetaldehyd 
und Essigsaure aus Acetylen oder dieses enthaltendcn Gasen durch Uberleiten zusammen 
m it W.-Dampf u. eyentl. 0 2 iiber Katalysatoren, die aus n icht fliichtigen Hg-Verbb. 
in  An- oder Abwesenheit von Schwermetallverbb. u. Tragersubstst. Ais Hg-Verbb. 
dienen Hg-Phosphat, -Vanadat u. -Sulfat unter Zusatz von Ag- oder Sn-Vanadat oder 
von Zn-, Fe-, Mn- u. Ce-Vanadaten oder Oxyden oder von Wo- oder Vd-Oxyden. — 
Z. B. wird ein 7%  C2H 2 enthaltendes Gas durch W. von 50° geleitet u. dann bei 110° 
iiber ak t. Kohle oder Ton geleitet, die m it H g-Phosphat im pragniert sind. Dabei ent- 
s teh t Acetaldehyd. — Dasselbe 7%  C2H 2 enthaltende Gasgemisch wird durch W. von 
gewolmlicher Temp. geleitet, dann werden 10% 0 2  u. ein wenig H 2 zugesetzt u. das 
Gasgemisch wird bei 200° iiber Hg-Vanadat oder bei 180° iiber ein Gemisch von bas. 
H gS04, Ag-Vanadat u. Wolframsaure geleitet. Dabei bildet sich Essigsaure. (E. P. 
321241 vom 9/8. 1928, ausg. 28/11. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Societe Chimique des Derives du Pin und Georges Augustę Darzens, Frank- 
reich, Seine, Gewinnung von Essigsaure aus Holz, Stroh, Espartogras, Ju te  u. dgl. 
pflanzlichen Faserstoffen ohne Zerstórung der Cellulose durch Behandlung des zer- 
kleinerten Materials bei tiefer Temp. m it verd. Alkalilaugen, wobei die Acetate in  Lsg. 
gehen. Durch Ansauern der abgetrennten Lsg. w ird  eine verd. Essigsaure erhalten, 
die in  bekannter Weise auf konz. Saure, Acetate oder Ester aufgearbeitet wird. Die 
anfallende Cellulose wird in  iiblicher Weise weiter verarbeitet. (F. P. 670 285 vom

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Gewinnung von Essigsaure durch Oxydaticm 
von Aldehyd mittels Luft oder Sauerstoff. (Russ. P. 6519 vom 9/10. 1926, Auszug veroff. 
'29/9. 1928. — C. 1913. I I .  324 [D. R . P. 261 589].) R i c h t e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen (Erfinder: 
Rudolf Meingast und Martin Mugdan, Munchen), Darstellung von Essigsaureanhydrid.

16/2. 1928.) SCHONTELD.

25/2. 1929, ausg. 27/11. 1929.) M. F . Mu l l e r .
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(D .R . P. 488157 KI. 12o vom 18/6. 1926, ausg. 30/12. 1929. — C. 1928. I . 2455 
[E. P . 272951].) M. F . Mu l l e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie, G. m. b. H., Miinchen (Erfinder: 
Rudolf Meingast und Martin Mugdan, Miinchen), Verfahren zur Darstellung von 
Essigsdureanhydrid. (D. R. P. 488573 KI. 12o vom 17/6. 1926, ausg. 30/12. 1929. —
C. 1928. I. 2455 [E .P .  272923].) M. F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Carbonsdure- 
eslem aus Glykolen durch Einw. von Alkalicarbonaten oder -dicarbonaten auf Glykol- 
chlorhydrine, gegebenenfalls unter erhóhtem Druck u. bei erhohter Temp. Das wahrend 
der Rk. entstehende W. wird fortlaufend durch Zusatz eines ein binares Gemisch bil- 
denden Lósungsm. m it niedrigem Kp. wie Athylcnchlorid, Bzl. entfernt. — Z. B. wird 
Athylenchlorhydrin m itN aH C 0 3  un ter Riihren erh itzt. Nach Versehwinden des N aitCO j 
dest. m an das unveriinderte Athylenchlorhydrin u. W. ab, tren n t das NaCl ab u. laBt 
abkiihlen, wobei die M. zu K rystallen aus Aihylenglykolcarbonat ersta rrt. — In  gleicher 
Weise wird Propylenglykolcarbonat erhalten. (E. P. 321 894 vom 18/2. 1929, ausg. 
12/12. 1929.) A l t p e t e r .

JohnM . Kessler, W estO range, und Oregon B. Helfrich, Orange, New Jersey, 
Fettsaureester von Glykolmonoalkyldthern. 300 g Diathylenglykolmonoathylalher werden 
m it 300 g Stearinsmire durch Kochen un ter RiickfluBkiiklung yerestert. Dabei wird 
der entsprechende Ester erhalten nach der Gleicliung:
C17H35-COOH +  OH • CH2 ■ CH, • O ■ CII2 • CH, • O • C2H5 =

C1 7H 3 5 -C 00C 2H.I-0 -C 2H .,-0-C 2H 5  +  H 20  .
Der Ester sehmilzt bei 55— 60°; er is t in  A. u . KW -stoffen 1. u. d ient ais Weichmaehungs- 
m ittel. (A. P. 1739 315 vom 25/4. 1928, ausg. 10/12. 1929.) M. F. Mu l l e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Herstellung von basischen 
Produktem, aus Imidoallicrn hóherer Fettsduren durch K ondensation der Im idoather 
m it Diaminen. Die Rk. verlauft yerm utlich nach der Gleichung:

N H  +  N H ,- C H 2 r . N _ C H 2 

^ o c h 3 ^  N H 2- C H s ^ N H - C H ,  ^  3 ^  3

Z. B. wird das Hydrochlorid des Stearinsaureimidodthers (I) in  absol. A. m it Aihylen- 
diaminhydrat (II) 3 Stdn. auf 60—70° erw arm t, der A. im Vakuum abdest. u. der 
Riiekstand aus A.-Aceton-Gemisch um krystallisiert. K rystalle, F . 123—125°. Die 
freie Base krystallisiert aus Aceton in  B lattchen T o m  F. 93— 95°, das A cetat schm. 
bei 70°. — In  gleicher Weise w ird aus I  u. l-Didthylamino-2-oxypropylamin ein óliges, 
auf Zusatz von Aceton erstarrendes Prod. erhalten, 11. in  W. —  Das Hydrochlorid des 
Palmitinsaureimidoathcrs (III) liefert m it II eine Base vom F . 93°, dereń Hydro
chlorid bei 122— 123° schm. —  Die Base aus III u. y-Diathylamino-(l-oxypropijlamin 
schm. bei 38—39°, das dazu gehorige Dihydrochlorid bei 156°. — Aus III u. o-Diamino- 
cyclohexan wird ein Prod. vom F . 161— 163° erhalten, K rystalle aus A.-Aceton. (F. P. 
671 362 vom 12/3. 1929, ausg. 12/12. 1929. D. P rior. 19/3. 1928.) A l t p e t e r .

Yili Sen Fong, China, Herstellung von glutaminsaurem Natrium  durch Hydrolyse 
von trocknem fein verteiltem  Kleber m it konz. HC1 in Ggw eines Beschleunigers wie 
H N 0 3. Das hierbei entstehende Glutaminsaurehydrochlorid wird in  die freie Saure
u. diese nach Umkrystallisieren in  das Na-Salz umgewandelt. — Kleber w ird unterhalb 
75°, zweckmaBig im Vakuum auf etwa 3%  W.-Geh. getrocknet, zerkleinert, gesiebt, 
m it HC1 (D. 1,16) un ter Zusatz von wenig H N 0 3 (D. 1,35) un ter R iihren auf 70— 75° 
erwarmt, bis die purpurrote F arbę detM . verschwunden ist. H ierauf erw arm t man 
auf wenig oberhalb 100° etw a 14 Stdn. un ter RuckfluB. Die M. wird filriert, 24 Stdn. 
unter Kuhlung bis zur volligen Abscheidung des Glutaminsaurehydrochlorids stehen 
gelassen, dieses abgesaugt u. m it konz. HC1 gewaschen. Zweeks Reinigung w ird es in 
W. gel. u. aus der Lsg. m it HCl-Gas gefallt. H ierauf w ird m it Alkali die freie Glutamin- 
saure gefallt, diese m it Eiswasser gewaschen, in  NaOH gel., die Lsg. im Vakuum ein- 
geengt u. das Prod. im Vakuum getrocknet. —  Durch die Yerwendung von nahezu 
W.-freiem Kleber gelingt es, die zur Hydrolyse verwendete HC1 zu neuen Ansatzen 
zu verwenden, wahrend sonst durch den bis 70%  W . enthaltenden Ausgangsstoff die 
Saure zu stark  verd. wird. (F. P. 669 815 vom 18/2. 1929, ausg. 21/11. 1929.) A l t p .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, Tokio, Herstellung von Kondensationspro- 
dukten aus Hexosen und Plienylliydrazin-p-sulfonsaure. (D. R. P. 487 255 KI. 12p 
Tom 23/8. 1924, ausg. 14/12. 1929. — C. 1927- I I .  1396 [E. P . 242721].) SCHOTTL.
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Chemische Fabriken Knoll Akt.-Ges. und K. F. Schmidt, Ludwigshafen a. R h ., 
Aminę. Aminę werden durch Behandeln von organ. Sauren odor ihren D eriw . m it 
N3H  in Ggw. von K atalysatoren hcrgestcllt. — Z. B. wird A nilin  aus Benzoesaure 
oder dereń Athylester, Benzylamin aus Phenylessigsdure u. Melhylamin aus Essigsaure- 
anhydrid durch Behandeln m it N 3H  in  Ggw. von H 2 S 0 4 u. Chloroform gewonnen. — 
Aus Adipinsaure bzw. d-Leucin werden Tetra- bzw. Pentamethylendiamin in  alinlicher 
Weise hergestellt u. in  Form ihres Benzoylverbb. abgetrennt. — Beim Behandeln von 
Benzoylcldorid m it N3H in  Ggw. von Chloroform u. SnCl4 entsteht Phenylisocyanat, 
das m it Hilfe von KOH in A nilin  ubergefiihrt wird. (E. P. 307798 vom 11/3. 1929, 
Auszug veróff. 8/5. 1929. P rior. 13/3. 1928.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren zur N-Alkylierung  
mit einem Aminoalkylderirat. W ird bei der Einfiihrung von bas. Gruppen enthaltenden

Seitenketten in aromat. Aminę m it H ilfe von 
Toluolsulonsiiureestern der entsprechenden Ami- 
noalkohole ein Hydrohalogenid dieser Ester an- 
gewendet, so gclingt es auch, empfindliche Aus-
gangstoffe in Rk. zu bringcn. — Z. B. entsteht

CII3 ■ CH • [CH S] 3 • N(CjIT5), beim Erhitzen von Anilin  m it dem Hydrochlorid
des p-Tolnolsulfonsaurecsters des a-Diathylamino-

6-pentanols in  A. bei Ggw. von Na-Acetat am RuckfluB die Verb. obiger Zus., K p . 6 150 
bis 154°. (Hierzu vgl. E. P . 301401; C. 1929. I. 1968.) (Schwz. P. 134 094 vom 
12/1. 1928, ausg. 16/9. 1929. D. Prior. 25/1. 1927.) A l t p e t e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Erwin Hoffa, 
Ernst Runne und Erwin Thoma, Hóchst a. M., Darstellung von Chlorsubslitutions-
produkten des l-Amino-2,4-dimethylbenzols. (A. P. 1730 729 vom 21/9. 1927, ausg.
8/10. 1929. D. Prior. 6/10. 1926. — C. 1928. II. 1819 [E. P . 278 729, F . P. 
641 498].) Sc h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. S t. A ., iibert. von: Karl Schir- 
macher und Konrad Renn, Hochst a. M., Verfahren zur Diazotierung schwer diazotier- 
barer Am inę der carbo- und heterocyclischen Beihe. (A. P. 1728 217 vom 24/3. 1927, 
ausg. 17/9. 1929. D. Prior. 30/3. 1926. — C. 1928. II. 1614 [D. R. P. 462 149 
usw.].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilaltbare Diazoprdparate. 
Lsgg. von Nitrosodiazoverbb. unsulfonierter p-Aminodiphenylamine, die m it 2,3-Oxy- 
naphthonsaureaniliden auf der Faser zu kuppeln vermógen, werden durch Lósen von 
festen Diazoverbb. des p-Phenylendiamins in W. u. Zufiigen von A lkalinitrit oder durch 
Behandeln einer Mischung von festen Diazoverbb. u. trockenem Alkalinitrit m it W. 
oder Sauren hergestellt. ZweckmaBig werden zu dem trocknen Gemisch Substanzen 
zugegeben, die H N 0 3 in Freiheit setzen u. W. binden. — Z. B. wird das Diazonium- 
sulfat des N-Nitroso-p-aminodiphenylamins durch Zugabe yon N aN 0 2  zu einer wss 
Lsg. vom Diazoniumsulfat des p-Aminodiphenylamins erhalten. Die gleiche Verb. 
en tsteht durch Zugabe von Saure zu einer Mischung vom trocknen ZnClr Doppelsalz 
des Diphenylamin-4-diazoniumchlorids m it wasserfreiem N a 2 S 0 4 u. NaNOo. — In  
ahnlicher Weise wird das N-Nitrosodiazoniumsulfat des 4'-Melhoxy-4-aminodiphenyl- 
amins dargestellt. (E. P. 307 890 vom 15/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929. Prior. 
15/3. 1928.) N otjvel .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Wilfrid Gibson, Charles Royston 
Henshaw und Joseph Baron Payman, Manchester, Herstellung von Triarylphos- 
phaten durch Einw. von POCL, auf Phenole in  Ggw. oiner geringen Menge einer organ. 
Base, wie Anilin, Dimethylanilin, Toluidin, Pyridin. — Z. B. werden 324 Toilo Kresol, 
153 Teile POCl3 u. 2 Teile Dimethylanilin  in  einem siiurefesten GefaB m it HCl-Ab- 
sorptionsvorlage langsam auf 200° bis zum Aufhóren der HCl-Entw. erh itzt; die Rk.- 
Temp. is t hierbei durch die Anwesenheit der Base etwa 50° niedriger ais ohne den 
Zusatz. (E. P. 322 036 vom 27/9. 1928, ausg. 19/12. 1929.) Al t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Wilfrid Gibson und Charles 
Royston Henshaw, Manchester, Reinigung von Triarylphosphaten durch Behandlung 
des Rohprod. m it einer verhaltnismaCig geringen Menge Oleum m it etwa 20%  S 0 3 

bei etwa 100°. — Hierdurch werden die in don Rohprodd. noch enthaltenen Phenolo 
zerstórt. —  Z. B. werden 420 Teile Trikresijlphosphat m it 63 Teilen 20%ig. Oleum 
auf 100° 4 Stdn. unter Riihren erwiirmt, hierauf in  500 Teile k. W. gogossen u. 20 Min. 
bei 60° vem ihrt. Die Esterschicht wird nochmals bei 60° m it W. gewaschen. Das

N H
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Endprod. besitzt naoli Vakuumdest. einen m it Diazobenzolclilorid kaum  noch nach- 
weisbaren Kresolgeb. (E. P. 322 057  vom 24/10. 1928, ausg. 19/12. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Schepss 
und Wilhelm Bonrath, Leverkusen), Darstellung von Derivaten kernmercurierter 
aromatischer Oxyverbindungen. In  den Ilg-R est kernmercurierter aromat. Oxyverbb. 
werden der Rhodanrest oder Resie der Ferro- bzw. Ferricyanwasserstoffsaure eingefiihrt 
oder die Oxyverbb. (Oxymercuri-o-kresol) werden bei Ggw. solcber Verbb. m ercuriert. — 
Z. B. wird HgO, erhalten aus 54 Tin. HgCl2 durch Fallen m it NaOH, in 500 Tin. W. 
suspendiert u. 22 Tle. o-Kresol die zur Lsg. des letzteren gerade erforderliche 
Mengo NaOH zugegeben. U nter Riihren werden alsdann 20 Tle. Rlwdankalium  zu
gesetzt u. einige Stdn. auf 70— 90° erwarmt, wobei unter Bldg. der kernmercurierten 
Rhodanverb. Lsg. des HgO erfolgt. Beim Eindampfen der filtrierten  Lsg. erhalt man 
Rlwdanmercuri-o-lcresol ais rotliches Pulver, das in  W. 11. ist. An Stelle von Rhodan- 
kalium konnen Kaliumferri- oder Kaliumferrocyanid treten. Man erhalt alsdann 
Ferricyanmercuri-o-kresol u. Ferrocyanmercuri-o-kresol. Die Pulver haben aus- 
gezeichnete baktericide u . fungicide Wrkg. (D. R . P. 484 995 KI. 12 q vom 10/12.
1926, ausg. 25/10. 1929. E. P. 307532 vom 8 / 1 2 . 1927, ausg. 4/4. 1929. F. P. 661893  
vom 8/12. 1927, ausg. 31/7. 1929. D. P rior. 9/12. 1926.) ' U l l r ic h .

Chemische Fabrik auf Actien(vorm. E. Schering), iibert. von: Walter Schóller, 
Adolf Feldt, Max Gehrke und Erich Borgwardt, Darstellung von Aminometall- 
mercaptoverbindungen. (A. P. 1685 341 vom 9/5. 1925, ausg. 25/9. 1928. D. Prior. 
2/6. 1924. —  C. 1926. I I . 1335 [E. P. 234 806].) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co., Inc., N ew  Y ork, V . S t. A ., iib ert. von: Heinrich 
Gunzler, Elberfeld, Herstellung von Alkalisalzen aromatisclier SulfoncMoramide. (A. P. 
1699 8 8 8  vom 12/10. 1925, ausg. 22/1. 1929. D. P rior. 18/10. 1924. — C. 1927- I I .  
977 [E . P . 241 579].) S c h o t t l a n d e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Ernst F. Grether, Midland, Michigan, V. S t. A., 
Herstellung von Amincphenoldthern. Arylamine werden diazotiert, die Diazoverbb. 
m it Phenolen gekuppelt, hierauf alkyliert u. die entstandene Azoverb. m it Fe u. Fe- 
Salz reduziert. — Z. B. wird das Prod. aus Diazobenzolclilorid u. Phenol m it C2H5Br 
behandelt, worauf bei 50—60° m it F e in  Ggw. von Fe-Acetat in  W. un ter Zusatz von 
Bzl. 12 Stdn. yerriihrt wird. Nach Zusatz von N a 2C 0 3  wird das entstandene p-Phene- 
tidin  m it Bzl. ex trahiert u. vom Anilin getrennt. Der Zusatz von Bzl. d ient infolge 
der Auflsg. der Azoverb. zur Beschleunigung der Rk. — Die Red. verlauft bei Tempp, 
iiber 100° n icht g latt, da Zers. e in tr itt. (A. P. 1722417 vom 2/6. 1926, ausg. 30/7 
1929.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A. G., Berlin, Herstellung von reinem m- und p-Kresol 
Die Misehung der Kresole wird m it H am sto ff behandelt, die entstandene m-Kresol 
Hamstoff-Additimisrerb. entfernt, z. B. durch Zentrifugieren, u. wieder in  ihre Kom 
ponenten zerlegt. ZweckmaBig wird die Behandlung in  Ggw. eines Losungsm., wie 
CC14  oder W., ausgefuhrt u. die berechnete Menge oder etwas mehr an  H arnstoff ver 
wendet. Die Zers. der Additionsverb. erfolgt am besten durch Dest. un ter gewóhn 
liehem oder vermindertem Druck oder durch W .-Dampfdest. oder Abspaltung des 
H arnstoffs durch W. oder Sauren. (E. P. 297083 vom 29/8. 1928, Auszug veroff. 
7/11.1928. D. Prior. 14/9.1927. F. P. 660 091 vom 7/9.1928, ausg. 6/7.1929. D. Prior 
14/9. 1927.) U l l r ic h .

Boot’s Pure Drug Co. Ltd. und Joseph Marshall, England, Herstellung von 
Ketonen. Monoalkylather des Brenzcatechins oder dereń Ester werden in  Ggw. von 
P0C13  m it Fettsduren zur Rk. gebracht. —  Z. B. werden 59 Tle. Propionsaure m it 
62 Tin. Guajacol u. 26 Tin. P0C13  bei 105° einige Stdn. erw arm t. Alsdann wird 
das Rk.-Prod. in  W . gegossen u. m it W .-Dampf dest. Der R iickstand w ird m it A. 
extrahiert u. im  Vakuum dest. Das Prod. m it dem K p. 170—220° besteht in  der 
Hauptsache aus dem Propionsaureester des 5-Propionylguajacols, der verseift wird. 
Das erhaltene 5-Propionylguajacol bildet farblose K rystalle vom F . 93—94°. Auf 
ahnliche Weise erhalt m an 5-Acetylguajacol (Kp. 195—205°, F . 91— 92°). (E. P. 
316750 vom 6/7. 1928, ausg. 29/8. 1929.) U l l r ic h .

B oofs Pure Drug Co. Ltd. und Joseph Marshall, England, Herstellung von 
Ketonen. In  dem Verf. des E. P . 316 750 (vgl. vorst. Ref.) w ird an  Stelle von P0C13 

ais KondensationsmittelAICLj, u. zwar 2  Moll. auf ein Mol. Ester, verwendet u. auBerdem 
wird hier in  Ggw. von NOaC0H 5  ais Verdunnungsmittel gearbeitet. U. a. werden nach 
dem Yerf. gewonnen: 4-Propionylguajacol, F . 61— 62°, aus Guajacolpropionat; 4-Butyryl-
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guajacol, F . 54— 55°, aus dem Bulyrylester des Guajacols u. 4-Caproylguajacol, F . 60 
bis 62°, aus Gvajacol u. Caproylchlorid. (E .P . 317194 vom 6/7. 1928, ausg. 5/9. 
1929.) U l l r ic h .

Myer Coplans, London, Herstellung stabiler Salze der Acetylsalicylsdure. Die 
Stabilisierung von Ca u. Mg-Acetylsalicylat wird durch Zusatz von (1 — 7 % ) CaCl2  

u. MgCl2 bewirkt. — Z. B. wird einer Pastę, bestehend aus 100 Tin. frisch hergestelltem 
Ca-Acetylsalicylat u. 100 Tin. W ., langsam 25 Tle. wasserfreies CaCl2 durch Kneten 
u. unter Kiihlung einyerleibt. Die M. wird alsdann bei 40° getrocknet. Oder man 
kann Acetylsalicylsdure in  Ggw. konz. Lsgg. yon CaCl2 bzw. MgCl2 m it CaC03  oder 
Ca(OH ) 2 bzw. MgC03 oder Mg(OH ) 2 zur Rk. bringen.~D as Rk.-Prod. wird alsdann 
abgesaugt, ohne dafl jedoch die Chloride yollstiindig entfernt werden. (E. P. 315 330 
vom 12/1. 1928, ausg. 8 / 8 . 1929.) U l l r ic h .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von halogensubstituierten 
Aminóbenzoesdurealkaminestern durch Halogcnieren von Aminobenzoesiiurealkamin- 
estern oder Umwandlung von Halogennitro- oder -aminobenzoesauren in  die Ałkamin- 
ester. — Z. B. wird das Hydrochlorid des p-Aminobenzoyldidthylaminoathanols (I) in 
verd. HCl m it gasfórmigem JC l behandelt. Aus der Lsg. scheidet sich nach einigem 
Stehen das Hydrochlorid des 3-Jod-4-aminobenzoesduredidthylaminodthanolesters aus, 
Krystalle, F . 176°. Durch Umsetzung lassen sich auch herstellen das Lactat, Tarlrat, 
Gitrat, Borat. Die Salze sind unl. in  A., Bzl.,Chlf., 1. in  A. u. W. Die Jodierung kann 
auch in  Eg.-Lsg. erfolgen. — Durch Einw. von Bromwasser auf eine Lsg. des Hydro- 
bromids yon I  in Eis-W. w ird das 3,5-Dibromderiv. yon I  erhalten, dessen Hydrochlorid 
bei 226° schm., weiBe Nadeln, unl. in  A ., k. A. — Durch Bromierung des 3-Jodderiy. 
w ird 3-Jod-5-brom-4-aminobenzoyldidthylaminodthanol erhalten, dessen Salze weniger 1. 
ais die des 3-Jodderiy. sind. — p-Aminobenzoesdurepiperidinoathanolesler wird in  verd. 
H B r bei 0° m it Bromwasser in  das 3,5-Dibromderiv. iibergefuhrt, dessen Hydrochlorid 
bei 248° schm. (zers.), unl. in  A., Chlf., 1. in  W. zu 2% . —  Durch Chlórierung yon 
p-Aminobenzoyl-fS-dthoxy-y-didthylaminopropanol (dargestellt aus p-Nitrobenzoylchlorid u. 
a-Oxy-fi-dthoxy-y-diathylaminopropan u. Red. der Nitrogruppe), Zus. N H 2 -C6H 4 -C02- 
CH, • CH(OC2H 3 )CH2 • N(C,H5)2, wird die 3,5-Dichlorverb. erhalten. — Durch Einw. 
von S 0 2C12 auf 2-Nitro-d-jodbenzoesaure (F. 192°) wird das Chlorid der Saure erhalten, 
welches m it Diathylaminoathanol (II) den Ester liefert (F. des Hydrochlorids 168°). 
Dieser wird m it SnCl2 u.HCl in  2-Amino-4-jodbenzoesaurediathylaminoathanolester 
yerwandelt, F . des Hydrochlorids 205° (unl. in  Lósungsmm., zu 1%  1- in  W.), F . des 
neutralen Tartrats 63° (sil. in  W.). Zur gleichen Verb. gelangt man durch Einw. yon 
Diathylamin auf 4-Jcd-2-nitrobenzoyl-j3-chloratlianol (dargestellt aus 4-Jod-2-nitro- 
benzoylchlorid u. AthylencMorhydrin). Verwendet m an Piperidin, so entsteht der 
2-Amino-4-jodbenzoesdurepiperidinoathanolester. — In  gleicher Weise wird erhalten: 
2-Brom-4-aminobenzoesduredidthylaminodthanolestcrhydrochlorid, F . 146°. — 3,5-Di- 
brom-4-aminobenzoesdure w ird in  konz. H 2 S 0 4 nach Zusatz von Athylenchlorhydrin 
einige Stdn. am W .-Bad erwarmt, die M. auf Eis gegossen, wobei der 3,5-Dibrom-4- 
aminobenzoesaurechlorathylester sich abscheidet, Krystalle aus yerd. A., F . 109°, 11. 
in  A ., Bzl., Essigester. Das Cl laBt sich durch E rhitzen m it Diathylamin  unter Druck 
bei 150° wahrend 16 Stdn. austauschen. Das Hydrochlorid des Rk.-Prod. schm. bei 226°, 
Krystalle, unl. in  A. u. k. A., wl. in  k. W. — 3-Jod-4-aminobenzoesduremethylester geht 
beim Erhitzen m it II unter RuckfluB wahrend 15 Stdn. durch Umesterung in  den 
Alkaminester iiber, dessen Hydrochlorid bei 176° schm. Zur gleichen Verb. gelangt 
m an durch Veresterung der Komponenten m it HCl-Gas. — 4-Jod-3-nilrobenzoesdure- 
chlorid wird m it II in  Bzl. am RuckfluB erhitzt. Das Hydrochlorid des Rk.-Prod. 
schm. bei 198°. Durch Red. m it Sn u. HCl bei 5° w ird die Nitrogruppe in  die Amino- 
gruppe yerwandelt. Das wahrend der Red. ausgefallene Sn-Doppelsalz wird m it H 2S 
entzinnt. Der entstandene 3-Amino-4-jodbenzoesduredidthylaminoatTianolester is t unl. 
in  W., 1. in  organ. Lósungsmm., bildet in  W. 1. Salze, das neutrale Sulfat schm. bei 163°. 
(E. P. 321 968 yom 23/7. 1928, ausg. 19/12. 1929.) A l t p e t e r .

Societe Anonyme M. Naef & Cie., Genf-Plainpalais, Darstellung von d,l-Neridol. 
(D. R. P. 488348 KI. 12o vom 14/3. 1924, ausg. 31/12.1929. Schwz. Prior. 22/3. 1923.
—  C. 1926. I. 1293 [E. P . 213250, F . P . 578882, Schwz. P. 104335].) Sc h o t t l .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, ubert. yon: Alan Charles Johnston, 
Kenvil, New Jersey, V. S t. A., Herstellung von Abietinsaureallcylestem. (E. P. 298 972 
yom 16/8.1928, Auszug yeróff. 12/12.1928. A. Prior. 18/10.1927. Aust. P. 14307/1928,
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vom 9/7. 1928, ausg. 16/4. 1929. A. P rior. 18/10. 1927. — C. 1929. I I .  1219 [P .P . 
656 821].) SCHOTTLANDER.

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Berlin-Grtinau, 
Verfaliren zur Darstellung von sekundaren Am inen aus den entspreclienden N-Nitroso- 
derimlen und dereń Kernsubstitutionisprodukten, dad. gek., daB m an aliphat. oder arom at. 
N-Nitrosamine oder die K ernsubstitutionsprodd. der letzteren in  wss.-neutralem oder 
alkal. Medium m it 3-wertigen Ti-Verbb. behandelt. —  Z. B. werden zu einer wss. 
Suspension von 14,6Teilen des N-Nitrosamins von l-Oxy-4-methylaminobenzol 30 Teile 
TiCl3 in  Lsg. zugegeben, wobei das violette Ti-Salz unter Bldg. des Hydroxyds en tfa rb t 
wird. Letzteres wird nach Beendigung der Rk. ausgefallt, f iltr ie rt u. nach der Red. 
wieder verwendet. Aus der Rk.-Lsg. gewinnt man das sekunddre A m in  in  iiblicher Weise.
—  In  ahnlicher A rt werden N-Mmiomethylanilin u. Dimethylamin aus den ent- 
sprechenden N -N itrosoderiw . erhalten. (D. R. P. 482795 KI. 12 q vom 6/2. 1927 
ausg. 20/9. 1929.) N o u v e l .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Winfrid Hentrich, 
Wiesdorf a. R h ., Darstellung von Ćarbonsauren N,co-aminoalkylierter Aminonaplithaline. 
(A. P. 1727506 vom 10/9. 1927, ausg. 10/9. 1929. D. P rior. 23/10. 1926. — C.1929.
I . 3146 [D. R . P . 468 811, E . P . 302 212].) Sc h o t t l a n d e r .

T. Warburton, Manchester, Herstellung von a.-Naphthylaminsulfat durch Ver- 
misehen der Base mit einer auf das saure bzw. neutrale Sulfat berechneten Menge 
H2S04 in einer mit W. gekiihlten Vorr. Die H2S04 wird in gelindem ObersehuB ver- 
wendet, ais 100%ig- oder sehwachere Saure. Die Bldg. von teerigen Nebenprodd. soli 
hierbei yermieden werden. (E. P. 315 078 vom 19/6. 1928, ausg. 1/8. 1929.) A ltp .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Friedrich 
Krecke, Offenbach a. M., Herstellung von 2-Oxynaphthalin-8-monosulfo-6-carbonsdure. 
(A.P. 1734259 vom 26/3. 1928, ausg. 5/11. 1929. D. P rior. 30/3. 1927. —  C. 1929.
I I .  353 [Schwz. P. 131 248].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M ., Darstellung von Sulfonsaure- 
derimlen der Oxyarylcarbonsaurearylide, die die Sulfonsauregruppe im Oxyarylcarbon- 
saurerest tragen, durch Einw. von Oxyarylcarboxysulfonsauren auf Aminoaryle in 
Ggw. geeigneter Verdiinnungsmittel u. K ondensationsm ittel. Die Arylamine kónnen 
auch durch Arylaminsalze ersetzt werden. —  72,2 Teile Anilinsalz der 2,3-Oxynaphthoe- 
saure-6 -sulfonsaure, erhalten aus 2,3-oxynaphthoe-6-sulfonsaurem N a u. salzsąurem 
Ajiilin in  konz. wss. Lsg. (F. 275—276°), werden m it 120 Teilen Dim ethylanilin auf 
60—70° erhitzt. U nter Riihren liiBt m an bei Tempp. oberhalb 75° 12 Teile PC13  lang
sam eintropfen. U nter R iihren bei 140° w ird die Rk. zu Ende gefiihrt. Das Dimethyl
anilin w ird m it Dampf abgeblasen u. m it N a 2C 0 3  alkal. gemacht. Beim Abkiihlen 
u . Stehen fallt das Na-Salz des 6-Sulfo-2,3-oxynaphthalins aus. (D. R. P. 484 664 
KI. 12o vom 2/4. 1926, ausg. 17/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 478331; C. 1930. I. 
287.) M . F. M u l l e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., iibert. von: Max Raeck, 
Dessau-Ziebigk, Darstellung von D erim ten des 2-Oxynapliikalin-3-carbonsaureamids. 
(A. P. 1733 468 vom 20/3. 1928, ausg. 29/10. 1929. D. P rio r. 22/4. 1927. — C. 1929. 
I . 1864 [E. P . 289 037 usw.].) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Darstellung von Naphtlialin-
j j jC ___ CHS 1,4,6,8-tetracarbonsdure durch Oxydation des Kondensations-

i i_ '  prod. aus Acenaphthen u. Bernsteinsaureanhydrid, F . 180°
(nebenstehende Zus.) in  Eg. m it N a 2Cr2 0 7 bei zuniichst 90° 
n icht iibersteigender Temp., dann m ehrstd. Sieden am Riick- 
fluB. Die Lsg. wird in  verd. H 2 S 0 4 gegossen, abfiltriert, der 

CH CH Nd. in  verd. Alkali gel., m it wenig K M n0 4 kurze Zeit am
i _ _ ^>0 W .-Bad erwarmt, das alkal. F iltra t m it verd. Saure gefallt. 

CH CO Dje Oxydation kann auch in  verd. H 2 S 0 4 -Lsg. durchgefiihrt
werden. (Hierzu vgl. D. R. P. 439 511; C. 1927. I. 1527.) (Schwz. P. 134 084 vom 
6/7. 1927, ausg. 16/9. 1929. D. Prior. 9/7. 1926.) A l t p e t e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. yon: Erwin Hoffa 
und Wilhelm Luce, H óchst a. M., Darstellung von carbocyclischen und heterocydischen 
Verbindungen. (A. P . 1733458 vom 24/4. 1926, ausg. 29/10. 1929. D. P r io r . '5/5. 
1925. —  C. 1928. I I . 1386 [D. R. P . 464 087 usw.].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren z u r  Darstellung 
von Hydronaphthalinen, dad. gek., daB m an N aphthalin, ohne es vorher zu entschwefeln,



mit Na oder iilinlich wirkenden Metallen unter hohem H 2 -Druck, beispielsweise 100 atm., 
bei etwa 300° u. dariiber behandelt. Mit dem N a kónnen gleichzeitig fein yerteilte 
Stoffe, wie Fullererde, oder Metalle, z. B. Fe-Pulver, oder Metallverbb., z. B. MgO, 
zugesetzt werden. (D. R. P. 488 759 KI. 12ovom 3/12.1921, ausg. 6/1.1930.) M. F . Mii.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. Erfinder: Sebastian Gassner 
und Fritz Baumann, Leverkusen), DarsteUung von Aminoanthrachinonen, ihren Deri- 
vaten und Substitutionsprodukten. (D. R. P. 488 684 KI. 12q vom 9/2. 1927, ausg. 
3/1. 1930. — C. 1929. II. 2379 [E. P. 298279, F . P . 646130].) Sc h o ttl a n d er .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Berthold Stein, 
Elberfeld), DarsteUung von Tetrahitrodiantliron. (D. R. P. 488 605 KI. 12o vom 26/6. 
1925, ausg. 31/12. 1929. — C. 1928. I. 1461 [F. P. 629012].) Sc h o ttl a n d er .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HerstelLung von Bz-l-Phenyl- 
benzanthron. Das Bz-l-Phenylbenzanthron (vgl. auch G r a s s e l l i  D y e s t u f f  
C o r p . ,  T r a u tn e r ,  B e r l i n e r  u . S t e in ,  A .P . 1 713 571; C. 1929. II . 1073) kann 
auch erhalten werden, wenn man unm ittelbar Antliron u. Zimtaldehyd, bei Ggw. oder 
Abwesenheit von Kondensationsmitteln, wie P0C13  oder Essigsaureanhydrid +  
K-Acetat, u. von Lósungsmm., wie a-Chlornaphthalin, auf hóhere Tempp., ca. 290 
bis 300°, erhitzt. (Schwz. P. 133 994 vom 28/2. 1927, ausg. 2/9. 1929. Zus. zu 
Schwz. P. 127033; C. 1929. I. 146.) S c h o t t la n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Konden- 
saticmsprodukten aus Carbazol und Olefinen. Carbazol (I) u. dessen Halogenderiw . 
oder Hydrierungsprodd. werden in Ggw. von K atalysatoren wie Metallhalogeniden oder 
Silikaten m it groBer Oberflache u. indifferenter Lósungsmm. m it Olefinen wie Propylen. 
Butylen, Hezylen, ferner cycl. Olefinen wie Gyclohexan bei erhóhter Temp. umgesetzt 
Die entstehenden Prodd. sind A lkylderiw ., die bei erhóhter Temp. in  Polymere iiber- 
gehen. — Z. B. wird I  m it Propylen (II) in Ggw. von m it HC1 vorbehandelter Fuller
erde bei 150° u. 15 a t  behandelt, wobei ein bei 210—240° sd., geruchloses, fast farb- 
loses, harzartiges Prod. entsteht. — I  wird m it I I  unter 12 a t  bei 90— 100° m ittels 
AICI3  kondensiert. —  I  wird m it I I  bei 100° mittels A1C13 in Dekahydronaphtalin 
kondensiert, wobei ein harzartiges hellesProd., K p .1 210—220° entsteht, Mol.-Gew. 251°, 
wahrscheinliche Zus. Diisopropylcarbazol. — Die Kondensation in  Ggw. des Lósungsm. 
laBt sich auch bei erhóhtem Druck (15 at) bei 130—150° durchfiihren. (F. P. 666 718 
vom 7/12. 1928, ausg. 4/10. 1929. D. Prior. 8/12. 1927.) A l t p e t e r .

Curt Rath, Berlin, Herstellung von 2-Hydrazino-5-nitropyridin. (A. P. 1 733 695 
vom 1/2. 1926, ausg. 29/10. 1929. D. Prior. 5/2. 1925. — C. 1927. I. 183 [F. P. 
610 291].) Al t p e t e r .

Curth Rath, Berlin, Herstellung von Jodsubstitutionsprodukten von■ Pyridin- 
derimten. (Can. P. 265132 vom 7/6. 1926, ausg. 19/10. 1926. — C. 1927. II . 1308 
[F. P . 31 911].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., DarsteUung von 6-Alkoxy-8- 
aminochinolinen durch Abbau der entsprechenden 8 -Carbonsaureamide nach H o fm an n . 
Hierzu vgl. E . P . 307 727; C. 1929. I I .  219. Nachzutragen is t folgendes: Das Mono- 
hydrocldorid des 6-Athoxy-8-aminochinolins ist in  k. W. swl. — W ahrend des Erhitzens 
der Amidę m it KOBr-Lsg. wird langsam 32%ig. NaOH zugesetzt. Es lassen sich so 
darstellen 6-Aihoxy- bzw. 6-Isopropyloxy-8-aminochinolin. (Schw. PP. 134 828,134 829 
vom 29/11. 1927, ausg. 16/10. 1929. D. Prior. 9/12. 1926. Zuss. zu Schwz. P. 132307; 
C. 1929. II. 3623.) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Chinolin-
rerbindungen mit aliphatische Aminogruppen enthaltenden Seitenketten. Aliphat. Amino- 
alkylaldehyde bzw. -ketone werden m it o-Aminobenzaldehyd (I) oder o-Aminophenyl- 
ketonen kondensiert. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von I  nach Zusatz von 1-Diathyl- 
amino-4-pentanon (II) 7 Tage bei gewóhnlicher Temp. stehen gelassen, hierauf m it 
K 2C03 ausgesalzen, mehr/nals m it A. ausgeschiittelt u. der A. m it verd. HC1 durch- 
geschiittelt. Die saure wss. Lsg. wird nun m it Na-Acetat gegen Kongo neutralisiert 
u. mehrmals m it A. extrahiert. Hierauf m acht man die wss. F l. alkal. u. dest. kurz 
m it Dampf. Das im Rk.-GefaB zuruckbleibende Ol, K p . 2 i5 159° ist farblos u. bildet 
m it ather. HC1 ein in W. 11. Hydrochlorid, m it K ,Ć r20 7 in  Eg. ein in  W. wl. gelbes 
Chromał. — Die Kondensation kann auch in absol. A. durch mehrtagiges Erwarm en 
auf 60—80° nach Zusatz von wenig Diathylam in vorgenommen werden. — o-Amino- 
acetophenon liefert m it II durch Erhitzen in verd. wss. Lsg. ein Prod. vom K p., 5_, 1 4 5  

bis 150°. ( E .P .3 2 1 9 7 4  vom 21/8. 1928, ausg. 19/12. 1929.) A ltpeter ,
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C. H. Boehringer Solin, Nieder-Ingelheim a. R h., Gewinnung von Tlieóbromin 
aus theobrominhaltigen pflanzliclien Naturprodukten. (D. R. P. 488 609 KI. 12p vom 
4/9. 1927, ausg. 7/1. 1930. — C. 1 9 2 9 .1. 1616 [E. P . 302 207 usw.].) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
H. Brandenburger, Die Theorie des Fdrbens unter besonderer Beriicksichtigung 

der praklischen Venvendung. (Vgl. C. 1929. II . 2373.) In  Fortsetzung seiner Arbeit 
bespricht Vf. die Vertcilung des Farbstoffs zwischen der zu farbenden W are u. dem 
Losungsm. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchinient, A ppret 7- 1121— 27. Okt. 
1929.) B r a u n s .

C. E. Mullin, Einfluji der Wasserstoffionenkonzentration auf das Phanomen der 
Fdrbung. I n  Fortsetzung zu C. 1930. I. 438 berichtet Vf. iiber Yerss. iiber den Ein- 
fluB der pn, der Temp. u. des Kochsalzes auf die Farbung von Viscose, Baumwolle 
u. mercerisierter Baumwolle im gleichen Bad u. den EinfluB der A eid itat u. A lkalinitat 
auf das Spiiłen der gefarbten Baumwolle. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchi- 
ment, A ppret 7- 1101—21. 1229—31. 1929.) B r a u n s .

A. A. Pollitt, Korrosionswiderstandsfahige Materialien fiir  Fdrbereianlagen. Ais 
korrosionsbestandiges Materiał fiir Farbereimaschinen eignet sieli das sogenannte 
J/croeimetall, eine Legierung, bestehend aus 68% Ni, 29% Cu u. 3% Fe, Mn u. C. 
Weiter wird die Verwendung von reinem Ni u. yon Bakelit zum Auskleiden yon App. 
besproehen. (Dyer Calico Printer 62. 577—79. 581. 15/11. 1929.) B r a u n s .

H. Kay, Das Monelmetall fiir  Fdrbemaschinen. Seine Naehteile und ihre Behebimg. 
Es werden die Naohteile des Monelmetalls, einer Legierung aus Ni, Cu, etwas Fe, Mn 
u. C, besproehen u. die Anderungen, die einzelne Farbstoffe dadureh erleiden. (Dyer 
Calico P rin ter 62. 471. 1 / 1 1 . 1929.) B ra u n s " .

A. Beyer, Die sulforierten Ole. Nach einem t)berblick iiber die ersten Arbeiten 
iiber das Sulforieren von Olen, bespricht Vf. die Arbeiten iiber den Chemismus der 
Einw. von konz. H 2 S 0 4 auf yegetabil., auf 01iven- u. Knoehenól, die Verseifuiig von 
fetten  Olen un ter Gewinnung von Glycerin u. F ettsauren, die Bindung der H 2 S0 4 

an  das Glycerid oder die F ettsaure un ter Bldg. von Sulfoathern u. Sulfosauren, die 
Bldg. von Oxysauren bei der Sulfurierung von ungesatt. Fettsauren  u. von komplesen 
Verbb. durch Anhydridbldg. u. Polymerisation. (Rev. gćn. Teinture, Impression, 
B lanehim ent, A ppret 7- 1237— 49. Nov. 1929.) B r a u n s .

E. Greenhalgh, Der Fortschritt der Farbstoff- und Farbereiindustrie in  Canada. 
Vf. bespricht die klim at. Verhaltnisse in  Canada, die Strum pffarberei u. die Herst. 
von Farbstoffen. (Dyer Calico P rin ter 62. 647. 1/12. 1929.) B r a u n s .

Julian T. Chase, Das Farben von merzerisiertem Baumicollgam. Vf. sehildert 
dio Schwierigkeiten, die beim F arben  von mercerisierter Baumwolle auftreten, Fiirbe- 
verff. zum Farben  solcher Baumwolle m it direkten, diazotierten u. Entwicklungs- 
farbstoffen u. das Glanzendmachen gefarbter mercerisierter Baumwollgarne. (Dyestuffs 
30. 145— 47. Okt. 1929. Charlotte, N . C.) '  B r a u n s .

Farber, Das Farben von Strumpfware. Das Abkochen, Farben  m it direkten F arb
stoffen u. das Fertigm achen is t beschrieben. (Textile W orld 76. 4616— 17. 28/12. 
1929.) S u v e r n .

A. J. Hall, Neue Fortschritte in  der Verwendung und Fdrbung von Kunstseide- 
malerialien. Vf. behandelt die E lastiz ita t der Kunstseiden, den EinfluG der Dehnung 
auf den Glanz, die verschiedenen Farbem ethoden fur Kunstseide u. Spezialfarbstoffe 
fiir Acetatseide. (Dyer Calico P rin ter 62. 595— 97. 15/11. 1929.) B r a u n s .

Fred. Grove-Palmer, Die Seidenfaser und das Farbereilaboratorium. V f. b e sp rich t 
die Zus. der Naturseide u. einige ih rerR kk . (ygl. C. 1929. I I .  3257). (Textile Colorist 51- 
674— 76. 759— 61. Okt. 1929.) B r a u n s .

W. Weltzien und Karin Schulze, Kolloidchemische\. Untersuchungen an sub- 
stantiven Farbstoffen. V. M itt. Uber das Farben von Kunstseiden. (Vgl. C. 1930. I. 741.) 
An substantiven Farbstoffen wurden die Flockungserscheinungen m it Salzen u. die 
Temp.-Abhangigkeit der Flockung qu an tita tiv  gemessen. Es ergaben sich keinerlei 
Zusammenhange zwischen der Neigung der untersuchten Farbstoffe zu egaler oder 
unegaler Ausfarbung yon Kunstseiden u. den untersuchten kolloiden Eigg. Ob u. 
inwieweit die LadungsgróBe der Kolloidteilchen sondę die relative Anderung des 
Dispersitatsgrads bei Salzzusatzen charakterist. Zusammenhange zwischen kolloiden u. 
substantiyen Eigg. ergeben wird, bleibt weiteren Unterss. yorbehalten. Andere
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Ergebnisse beim Studium der Adsorptionsvorgange wahrend des Farbens von,K unśt- 
seiden zeigen, daB diese Erscheinungen, die d irekt in  keinem Zusammenhange m it 
der kolloiden Eig. der Farbstoffe zu stehen brauchen, yon erheblicli gróCerer B^deutung 
fur die Erscheinungen des mehr oder minder gleichmaBigen Anfarbens sind, Vo‘r- der 
(Jberschatzung der rein kolloiden Anschauungsweise is t daher zu warnen. (Seide 34. 
436—44. Dez. 1929. Krefeld.) S u v e r n .

H. Brandenburger, Das Fdrben non Acetatseide. (Jentgen’s artificial Silk Rev. 2. 
19—22. Okt. 1929. — C. 1929. I I . 655. 2106. 2733.) B r a u n s .

Georg Rudolph, Die Fdrbemoglichkeiten non Acetatseide. (Jentgen’s artificial 
Silk Rev. 2. 23—26. Okt. 1929. — C. 1929. I I . 1222.) B r a u n s .

Herbert Brandenburger, Setacyldirelctfarbstoffe auf Acetatseide und Aceialstidtn- 
misćhgewebe. VI. charakterisiert kurz die neuen Setacyldirektfarbstoffe u. ihre Verwendung 
zum Farben von Acetatseide u. Acetatseidenmischgeweben. (Melliands Testilber. 10. 
869. Nov. 1929.) B r a u n s .

R. Camus, Die Fehler in  der Kwistseidefdrberei. Die Fehler beim Farben von 
Kunstseide sind auf zwei Ursachen zuruckzufiihren: 1. Anwesenheit von fetten Sub- 
stanzen, 2. UnregelmaBigkeit im Aufbau der Faser. Vf. g ibt Arbeitsvorschriften, 
die diesen UbeJstandon begegnen, u. Prufungsmethoden. (Rev. univ. Soies e t Soies 
artif. 4. 1377—87. Scpt. 1929.) K r o n e r .

— , Das Fdrben und Beschweren von lialbwollenen Filzgeweben fiir  Schuhwerk m il 
Hilfe von vegetabilischen Extrakten. Vorschriften zum Schwarz- u. Blaufarben u. 
Beschweren von halbwollenen Filzgeweben m it vegetabil. E x trak ten  (Campeche) 
fiir Schuhwerk werden gegeben. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, A ppret 
7. 1131—33. Okt. 1929.) B r a u n s .

W. P. Price, Litltographie nach dem Trockendruckverfahren. Vf. schildert die 
Nachteile der NaBdruckwalzen, das Trockendruckyerf. fiir Lithographiedruck u. die 
Yenvendung geeigneter Druckwalzen. Alte Druckmaschinen konnen m it nur geringen 
Anderungen auf das neue Verf. umgestellt werden. (Paper-Maker 78. Sonder-Nr. 
40— 41. 1929.) B r a u n s .

H. Andrews, Zeitungspapier und Druckfarbeneindringung. Vf. bespricht die ver- 
schiedenen Faktoren, die zur Herst. eines klaren Zeitungsdruckes wichtig sind. (Paper 
Trade Journ. 89. Nr. 22. 63— 64. 28/11. 1929.) B r a u n s .

J. Pinte und Rene Toussaint, Korrekturfarben. K orrekturfarben dtirfen nur 
eine Farbę aussenden oder absorbieren. Es werden einige Absorptionsspektren solcher 
Farbstoffe gezeigt. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, A ppret 7- 1233 
bis 1235. N oy. 1929.) B r a u n s .

Otto Merz, Gesundlm itsscjmdl i che minerał i sclte Farben. Aufzahlung u. Beschreibung 
der gesundheitsschadliehen minerał. Farben. (Seifensieder-Ztg. 57. Chem.-techn. 
F abrikant 27. 9— 10. 23. 2/1.) Sc h w a r z k o p f .

— , Eisfarben. Fortsetzung zu C. 1930. I . 590. (Rev. gen. Teinture, Imprssion 
Blanchiment, A ppret 7. 1127—31. 1251—53. Okt. 1929.) Br a u n s .

Paul Krais, Neue Farbstoffe, Musterkarten und Textilhilfsmittel. (Vgl. C. 1929. 
I. 1745.) Die F irm a C h e m .  F a b r i k  v o r m .  Sa n d o z , B a s e l ,  h a t das Chlor- 
amiiibrillantrosa B  u. 3 B, das Chloraminlichigelb 2 R  u. das Chloraminechtschwarz V 
fiir Baumwolle u. Kunstseide, die Kiipenfarbstoffe Sandonblau R  G, Sandothrengelb 
N  G K , das Sandothrenbraun G u. das Sandothrenviolett N  4 R  fiir sehr echte Farbungen 
von Baumwolle, ferner das Viscoschtvarz fiir Viscoseseide u. Mischungen solcher m it 
Baumwolle, das Violanschwarz fiir Wollseide herausgebracht. W eiter zeigt die F irm a 
Modenuancen aufViscose in 36Farbtonen, M usterkarten m it Cu-Seide in 24 Farbungen 
auf Tanninbeize m it bas. Farbstoffen, m it 82 Direktfarbstoffen u. 11 Diazotierungs- 
farbstoffen, ferner Modenuancen auf mercerisierter Baumwolle u. K unstseidentrikot 
m it 60 Direktfarbungen, M usterkarten m it Reserveartikel unter Sandothrenfarben 
u. m it Artisildirektfarben im Druck auf Acetatseide. An Wollfarbstoffen wird das 
Xylenechtgelb in 28 Musterfarbungen, Omegachromechtblau B  u. B  N  fiir Kammzug, 
Omegalichtviolett R  zum sauren tfberfarben von Indigo u. weiter auf M usterkarten 
walkechte Saurefarbstoffe, Modenuancen auf Wollfilz, Beizenfarbstoffe auf Wolle, 
seewasserechtc Farbungen auf W olltrikot, Farbungen auf Wolle-Viscose u. neutrale 
Farbungen auf Chromleder gezeigt. — DiazophenylschwarzA W is t ein Diazotierschwarz 
der Firm a J .  R . Ge ig y  A.-G., B a s e l .  W eitere Farbstoffe ders elben Firm a sind das 
Eclipsgelbolite 5 GN, ein S-Farbstoff m it echten Eigg., Tinonchlorgelb GK Plv., ein 
chlorechter Kiipenfarbstoff, Gallazolechtbraun R  fiir lichtechte Chromlacke im Baum-

88*
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wolldruck, SaurewalkscharlachG, die sauren WoWurbstofleEriosolidrot G konz., Eriosolid- 
schwarz B  u. Erioantliraeennibin R . W eiter h a t die F irm a M usterkarten m it Modefarbcn 
auf Viscose, saure WoUfarbungen, Kammgarnmischfarbungen u. Saisonfarben m it 
Eriofarbstoffen lierausgebracht. Ferner is t die 3. Auflage „Die Baumwollfarb- 
stoffe“ , „D ie Wolifarbstoffe“ u. der 2. Band einer Rezeptbuclireihe „Seide, Wołl- 
seide“  erschienen. — Die G e s e l l s c h a f t  f u r  C h e m .  I n d u s t r i e ,  B a s e l ,  
brachte im  Rosanlhrenbrillanlorange 4 R  einen neuen Entwicklungsfarbstoff, m it 
Gibanonrjelb GK, Cibanonmarineblau R A  u. GA, Cibanondunkdblau BO, M B  u. M B A  
u. Cibanonschwarz B F  vier neue Kiipenfarbstoffe m it guten Ecktheitseigg. Ferner 
das Cibacetviolett B , das Gibaceidiazosclmarz B B N ,  das Cibacelmarineblau B N  u. 
Cibacetscliwarz B N , Farbstoffe fiir Acetatseide, das Benzylrot B, einen sauren Woll- 
farbstoff, das Brillantbenzylediłblau B  u. Benzylechlviólelt 3 B  fur Wolle u. Seide, 
Neolangrau B S  u. R S ,  sauerfarbende Seidenfarbstoffe, Cliromeclitblau B B  fiir Wolle. 
W eiter b a t die F irm a M usterkarten m it Cibacetfarbstoffen auf Acetatseide u. auf 
Mischgeweben u. Farbungen m it Halbwollfarbstoffen herausgegeben. —  Die 
I. G. F a r  b e n i  n d u  s t r  i e  is t m it folgenden Farbstoffen neu auf dem M arkt er
schienen: Siriusgriin B B ,  ein d irekt farbender, echter Baumwollfarbstoff, Diazo- 
lichłgełb 3GL  u. Diazoliclitgrun GFL, Entwicklungsfarbstoffe fiir Baumwolle u. Kunst- 
seide, dem Variaminblau B, eine neue Base fiir die Naphthol-AS-Reihe, dem Variamin- 
blausalz B, die diazotierte Base in  haltbarer Form, ferner m it der Echtscharlacli GGS- 
Base, Echtrot RB E -B ase, Ećlitviolelt B-Base, Basen fiir die Naphthol-AS-Reihe. Das 
Echlrolsalz R L  u. Eclitschwarzsalz K  sind haltbare Diazoverbb. fur die Naphthol- 
A S-Farberei. U nter Eunaphthol K  liefert die F irm a ein neues Anteigm ittel fiir Naph- 
thol-AS-Prodd. W eitere neue Farbstoffe sind Kryogenbraun ROON, ein S-Farbstoff, 
Algolpurpur R  i. Tg., ein Kiipenfarbstoff fiir Baumwolle u. Kunstseide. An Ind- 
anthrenfarbstoffen sind das Indantlirengelb 3 R  i. Tg., das lndantlirenoliv 3G i. Tg. u. 
PI., das Indanthreribraun 3G T i. Tg. u. Plv. u. das Indan(hrenviolett F F B N  i. Tg. u. 
P h i. erschienen. Das Indocarbon CLG konz. unterscheidet sich von seiner alteren 
Markę CL durch einen griineren Farbton. Der Indanthrejidruekpurpur R  i. Tg. eignet 
sich fiir chlorechte Drucke auf K unstseide u. unbeschwerter Seide. Mit dem Cełlit- 
braun R, Cellilongelb 3G Plv., Cellilonorange B  Plv. u. Cellitonechtrosa F 3 B  Plv. werden 
diese Farbstoffe je tz t in  Pulverform geliefert. CelliłeclUrol B B , Cellitonechłgelb G i. Tg., 
Cellitonechtblaugriin B  i. Tg., Cellitonechlmarineblau B  u. G T i .T g .  u. Cellitonecht- 
■schwarz B  u. G. i. Tg. sind neue Farbstoffe fiir Acetatseide von hervorragenden Echt- 
heitseigg. NeueW ollfarbstoffe sindBrillanlsulfoflavinFF, SupranolscharlachG,Supranol- 
rot, R , Supranolbrillantrot B , PalatinecMrosa B N , Palalinechtdunlcelgrun B N  u. Palalin- 
echtbraun R N ;  sehr echte Farbungen geben das Alizarinsapliirol A 3 R  u. das Alizarin- 
cyanolgrau G. E in neuer Chromierungsfarbstoff is t das Isochromgriin 3B F ; Helindon- 
grun B-Kiipe fa rb t Wolle nach dem HN-Verf. An M usterkarten h a t die I . G . F a r b e n -  
i n d u s t r i e  herausgegeben m it Atzen von Farbungen m it Indanthrenfarbstoffe ohnc 
Vorpra.paration, m it Farbungen auf Leinengarn, auf Kunstseidenstrang, m it licht- 
cchten Farbungen auf Wollgam, m it Supramin- u. Radiofarbstoffen auf Stiiclcware, 
ein M usterbuch m it Helindonfarbstoffen, eine M usterkarte m it den gleichen F arb
stoffen auf Kammzug, m it Strum pffarben auf W olltrikot m it Kunstseide p lattiert, 
m it tragechten Modetonen fiir Herrenkonfektion, m it Farbungen auf Halbwollgolfers, 
auf H aargarn u. auf beschwerter Seide u. in  Gemeinschaft m it D u r a n d  u . H u g u e n in  
A .-G ., B a s e l ,  eine m it Baumwollstiickware, gefarbt auf dem Jigger m it Indigo- 
solen. Ais Zusatze zum Farben  der Acetatseide d ient das Celloxan. — Dr. Klughardt 
u. Weinges haben eine Anzahl von Farbtonmessungen m it einigen der oben erwahnten 
Farbstoffe durchgefuhrt, dereń Ergebnisse in  einer Tabelle zusammengestellt sind. — 
An Textilhilfsm itteln sind von der F irm a H . T h . B ohm e A.-G., C h e m n i t z ,  das 
Amrol A H , das Avirol A H  extra ais N etzm ittel u. das H om ogenolK S  zum Glatten 
von Kunstseide, von C. H. B o e h r i n g e r  S o h n , N i e d e r i n g e l h e i m ,  eine 
Broschiire iiber die Venvendung der Milchsaure in der Textihreredlung, von C h e m .  
F a b r i k  P y r g o s  Alclivin S  ais StarkeaufschlieBungs- u. Bleichmittel, von den 
D e u t s c h e n  H y d r i e r w e r k e n  A .-G ., B e r l i n - C h a  r l o t t e n b u r g ,  
eine Broschiire iiber H ezalin  u. Metliylhcxalin, ihre techn. Anwcndung u. Bedeutung, 
von der G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m .  I n d u s t r i e ,  B a s e l ,  kalkfreie Sulfil- 
nblauge ais Zusatz zu Farbekiipen, von der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .  - 
G e s .  das Eulan  neu ais M ottenschutzm ittel, Eulysin  A , ein bas. reagierendes Netz- 
u. Anteigmittel, IG  ITac/i-s B J  ais E rsatz fiir Bienenwachs, ais Zusatz zu Schlichte-,



1 9 3 0 . I . H x. F arben  ; F a r b e r e i; D r u c k e r e i. 1 3 7 7

Appretur- u. Lustriermassen, L evan tińK B  ais Fettloser, Nekal B X  trocken ais Netz- 
m ittel, Orloxin K  ais Schlichtemittel fur Viscose- u. Kupferseide, SeruitalA, ein Hilfs- 
m ittel in  der Wollwaschc u. eine Broschiire, betite lt: Leonii in der Woli- u. Halbwoll- 
yeredlung, herausgegeben. Yon der L e ic o - G e s e ł l s c h a f t  m .b .H ., F r a n k f u r t  a.M., 
is t eine Broschiire iiber Leicogummi ersehienen. Die O r a n ie n b u r g e r  C h e m .F a b r ik  
A.-G., B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g ,  h a t an Textilliilfsmitteln das Amercit ais 
N etzm ittel fiir Mereerisierlage, Cyklorane ais Netzm ittel u. Fettloser, die Oranite fur 
yerschiedene Zwecke, Perpentole ais Zusatz fiir die Beuehe u. Emulgierungsmittel. 
Setorane ais Veredlungsmittel fur Kunstseide, u. Oranienburger Emulgator Nr. 300 zur 
H erst. von Spinnschmalzen auf den M arkt gebracht. Die Firm a R ohm  & H a a s  A.-G., 
D a r m s t a d t ,  h a t m it dem Degomma D L  ein vollkommen 1. Entschlichtungsm ittel 
u. m it dcm Darmstadter Flockenhaulleim einen E rsatz fur gewóhnlichen Leim in der 
Textilindustrie in  den Handel gebracht. (Ztschr. angew. Chem. 42. 1137—40. 14/12. 
1929.) B r a u n s .

J. R. Geigy A.-G-., NeueFarbstoffe und Musterkarten. T i n a 'n  cjjh l o r v i o l e t t  
B 4 B  is t ein neuer Kiipenfarbstoff yon sehr lebhaftem Ton u. guten Eclitheitseigg. 
fiir alle Gebiete der Baumwollechtfarberei u. fiir Baumwolldruek. Fiir die Seiden- 
farberei geeignet is t Neutralbraun R X ,  sauer u. neutral zu farben u. auch fiir Wolle 
geeignet. Gallazolećhtbraun B 2 R  is t ein einheitlicher Chromfarbstoff fiir den Baum
wolldruck, dessen ausgezeichneto Lichtechtheit betont wird. E in saurer Egalisier- 
farbstoff von reiner griinstichiger Gelbnuance is t Erioflavin 4G konz., er dient zu 
lichtechten Farbungen auf Damenstoffen, Hiiten, Teppichgarnen usw. u. is t auch fur 
Wollseide geeignet. Eriocliromflavin 2 R  konz. is t ein gelber Chromentwieklungsfarb- 
stoff fiir Wollechtfiirberei, m it vorziiglichen Echtheitseigg. M usterkarten zeigen licht-, 
wetter- u. tragechte Modetóne auf Herrenstoffen, seewasserechte Farbungen auf Woll- 
garn, Saisonfarben auf Wollstiick u. Halbwollmischgewebe u. endlicli modeme Woll- 
melangen. (Dtsch. Farber-Ztg. 6 6 . 35—36. 12/1.) SUVERN.

— , Basische Zwischenprodukte fiir Farbstoffe. X X X II. Einige Schtcefelsaure- 
derivate des Benzóls. (X X X I. vgl. C. 1930. I. 895.) Es wird die H erst. der 2-Chlor- 
ó-nitrobenzolsulfonsdure, der 2-Amino-5-nilrobenzolsulfosaure, der 4-Chlor-3-nilrobenzol- 
sulfosaure, der 4-Amino-3-nitróbenzolsulfosdure, der 2,5-Disulfosaure des Nitrobenzols, 
der durch Red. erhaltenen entsprechenden Aminodisulfosaure, der 4-Chlorbenzolsułfo- 
saure, der 4-Chlor-3,5-dinilrobenzolsulfosaure u. der 2,5-Dichlor-4-aminóbenzolsulfosaure 
u. ihre Eigg. beschrieben. (Chem. Age 21. Nr. 546. Dyestuffs Monthly Suppl. 46—47. 
14/12. 1929.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Waschen, Farben, Carboni- 
sieren usw. von Faserstoffen. Man setzt den Behandlungsbadern Lsgg. oder Suspensionen 
von Cyclohexanon oder scinen Homologen zu; die Bader konnen ferner Seife, Turldseh- 
rotol, oder seifenahnlich wirkende Stoffe enthalten. Zur Reinigung von fetthaltigen 
Stoffen yerwendet m an neutrale, alkal. oder saure Waschfll., die auf 11 5— 20 ccm 
Methylhexanon enthalten. Zur Erzielung móglichst gleichmafliger Farbungen setzt 
man den Farbflo tten  aus Kiipenfarbstoffen, substantiven, sauren oder bas. Farbstoffen 
auf 1 1 2—20 ccm Cyclohexanon zu. Zum Carbonisieren einer fetthaltigen Faser yer
wendet m an eine Carbonisiersaure von 5° Be., die 5—25 ccm Cyclohexanon auf 1 1 
enthalt. Zum ólen  von Wolle yerwendet m an eine Misehung yon 10 1 Olein, 5 1 W.,
2,5 1 einer 25%ig- wss. NH 3 -Lsg. u. 200 ccm Cyclohexanon, die zum Gebrauch m it 
W. verd. werden kann. Zum Wasserdichtmachen von Segeltuch benutzt m an eine 
Lsg. yon Al-Seife in  Methylcyclohexanon, die m it weiteren Mengen Methylcyclo- 
hexanon verd. oder m it Tiirkischrotól u. W. emulgiert werden kann. Zum Waschen 
yerwendet man eine Misehung yon Methylcyclohexanon m it Seifenlsg. (E. P. 307 944 
yom 10/9. 1927, ausg. 11/4. 1929.) F r a n z .

Gesellschaft fiir ChemiscHe Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Andern der 
farberi-schen Eigenscliaften der pflanzlichen Faser. Man behandelt die pflanzliche Faser, 
Baumwolle, Leinen, regenerierte Cellulose, ohne Vorbehandlung m it Alkalien m it 
den Anhydriden oder Chloriden von organ. Carbonsauren, wie Phthalsaureanhydrid, 
Maleinsaureanhydrid, Bernsteinsaureanhydrid, Benzoyl- oder Phthalylchlorid in  Ggw. 
von tertiaren  Basen, ivie Pyridin, Chinolin usw. Die so behandelte Faser wird n icht 
mehr von Baumwollfarbstoffen angefarbt. (E. P. 319 584 vom 23/9. 1929, Auszug 
yeroff. 20/11. 1929. P rior. 21/9. 1928.) F r a n z .
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Textilwerk Horn, A. G., Horn, Schweiz (Erfinder: G. Tagliani), Fdrben. 
(Schwd.P. 62580 vom 2/7. 1925, ausg. 8/3. 1927. D. P rior. 3/7. 1924. — C. 1926. 
I . 2968 [E. P. 236558].) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: H. Jordan, W ilmington, Delaware, 
Fdrben von Kunstseide atis regenerierter Óellnlose m it substantivenFarbstoffen. Zum Farben
verwendet m an Disazofarbstoffe der Form el R Ł — y  R 2 ---- ->- R 3, R t == N aphthyl-
aminmonosulfosaure, R 2 =  arom at. Rest, ohne freie Hydroxyl- u. Aminogruppe u. 
R 3  =  2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure oder ihre N -substituierten D eriw . Der
Farbstoff l-N aphthylam in-7-sulfosaure---- y  m-Toluidin — >- 2-Amino-5-oxynaph-
thalin-7-sulfosaure farb t Viscoseseide aus neutralem Seifen- u. Glaubersalzbade bordeaux. 
(E. P. 318 891 vom 27/8. 1929, Auszug veroff. 6 / 1 1 . 1929. Prior. 11/9. 1928.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: H. Jordan, Wilmington, Delaware, 
Fdrben von Kunstseide aus regeneriertcr Celhdose m it substantiven Farbstoffen. Man

__ __ farb t m it Disazofarbstoffen der nebenst.
— 1 — - Formel. R x =  arom at. R est ohne freie

Hydroxyl- u. Aminogruppe, R 2 — 2-Amino- 
5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure oder ihre 
N -substituierten D e riw .; X  =  H  oder 
Sulfogruppe, Y  =  Sulfogruppe oder H, 

aber n icht m ehr ais eine Sulfogruppe im K em . — Man farb t Viscosekunstseide m it 
dem verseif ten Farbstoff l-Acetylamino-4-aminonaphthalin-6-sulfonsaure — y  1-Naph- 
thylam in-6 -sulfonsaure — y  2-Phenylamino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure aus dem 
neutralen Seifen- u. Glaubersalzbade. Die Farbstoffe farben Viscoseseide gleichmaCig 
violett bis blau. (E. P. 318 892 voin 27/8. 1929, Auszug veroff. 6/11. 1929. Prior. 
11/9. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Fdrben von 
Viscosekunstseide. Man farb t m it den Chromverbb. von Azofarbstoffen aus diazo- 
tie rten  o-Aminooxy- oder o-Aminocarboxyverbb. u. 2,5,7-Aminonaphtholsulfonsaure 
oder ihren N-Acidyl, N-Alkyl-, N-Arallcyl- oder N -A rylderiw . Man farb t aus neutralem 
oder schwach alkal. Bade. Man erhalt sehr gleichmaBige licht-, wasser- u. wasch- 
echte Farbungen. Man verwendet die Cr-Verb. von den Farbstoffen 5-Nitro-2-amino- 
phenol — y  2 Phenylamino-5-oxynaphthaUn-7-sulfonsaure oder — y  2 -(4 '-Oxy-3 '-carb- 
oxy)-phenyl-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure; 6-Nitro-2-aminophenol-4-sulfonsaure, 4,6- 
Dinitro-2-aminophenol oder Anthranilsaure — y  2-Phenylamino-5-oxynaphthalin-7-sul- 
fonsiiure; 2 Moll. 4-Chlor-2-aminophenol, 4- (oder 5-)Nitro-2-aminophenol, 4,6-Dinitro- 
2-aminophenol, 2-Aminophenol-4-sulfamid oder 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaure— >- 
1 Mol. 2,2'-Dinaphthylam in-5,5'-dioxjr-7,7'-disulfonsaure; 2 Moll. 5-Nitro-2-amino-
phenol---- y  Prod. aus 1 Mol. te trazotiertem  Benzidin — ->- 2 Moll. 2 ,2 '-Dinaphthyl-
amin-5,5,-dioxy-7,7/-disulfonsaure; 2 Moll. 2-Aminophenol-4-sulfamid— >- Harnstoff
der 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure; 2 Moll. 4-Chlor-2-aminophenol------>- Prod.
aus 1 Mol. diazotierter 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure u. 1 Mol. 2 -Amino-
5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure in  saurer Lsg. (E. P. 318 832 vom 9/9. 1929. Auszug 
veróff. 6/11. 1929. P rior. 7/9. 1928. Zus. zu E. P. 300916; C. 1929. I. 1618.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu r t a . M., Bunteffekte aus Eisfarben 
v.nter Anilinscliwarz. (F. P. 668 909 vom  2/2. 1929, ausg. 8/11. 1929. D. P rio rr . 2/2. 
u . 28/7. 1928. —  C. 1929. I I .  220 [E. P . 305476].) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: C. Dreyfus, New York, Yerzieren 
von Geweben. Man bedruckt eine K ette  aus K unstfaden aus organ. Cellulosederiw. 
u. verwebt dann m it Faden aus organ. Cellulosederiw ., Seide, Baumwolle usw. Die 
K ette  kann vor dem Bedrucken appretiert werden, z. B. m it einer Mischung aus Gelatine, 
Glycerin, Ricinusol u. W. (E. P . 318 840 vom 9/9. 1929, Auszug veróff. 6/11.1929. 
P rior. 8/9. 1928.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Arthur Zitscher und 
Franz Muris, Offenbaoh a. M., Erzeugung echter Drucke. (A. P. 1737 905 vom 8/12. 
1925, ausg. 3/12. 1929. D. P rior. 24/12. 1924. —  C. 1926. I I .  2227 [D .R .P . 
433276].) F r a n z .

Wadsworth Watch Case Co., Dayton, Kentucky, iibert. von: Murray C. Beebe, 
Cheshire, Connecticut, Harold V. Herlinger, F o rt Thomas, Kentucky, und Raymond 
A. Swain. Norwood, Ohio, Flachdruckplatten. Auf eine M etallplatte w ird die Zeichnung 
in fetter Farbę aufgebracht u. dariiber ein Schutziiberzug aus Gummi arabicum, der 
nur an den bildfreien Stellen hafte t. Dann werden die Bildstellen entfernt, u. iiber
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die ganze P latte wird eine Lackschicht gebracht, die aus in einem Lósungsm. wie Furfurol 
gel. K unstharz besteht u. beim Erhitzen der P latte  erhiirtet. H ierauf wird der erste 
Schutziiberzug aus Gummi arabicum sam t der dariiberliegenden Lackschicht m it W. 
entfernt, so daB die Bildstellen in  Form der geharteten Lackschicht fest auf der Metall- 
p latte stehen. (A. P. 1740 061 vom 2 2 / 1 . 1925, ausg. 17/12. 1929.) Gr o t ę .

Aquatone Corp., Delaware, ubert. von: Oscar Kohn, Chicago, Illinois, Her- 
slellung von Druckformen fiir Offso.ldrv.ck. Auf eine gekórnte Zinkplatte wird eine Chro- 
matkolloidschiclit auf gebracht, welche unter einem Negativ beliclitet u. entwickelt 
w ird. Nach Abdecken der Bildstellen wird das blankę Metali geatzt. Die so entstandene 
Druckform wird eingefarbt u. m it einem galvan. Ni-t)berzug yersehen, der nur an den 
blanken Metallstellen, aber nicht an den eingefarbten Bildstellen hafte t u. so dick ge- 
nommen wird, daB er die eingefarbten Stellen etwas uberragt. Bei der so hergestcllten 
Druckform nehmen nur die tiefliegenden gekórnten Stellen die Druckfarbe an. (A. P. 
1740 423 vom 25/1. 1928, ausg. 17/12. 1929.) G r o t ę .

Remington Arms Comp., Inc., Delaware, ubert. von: Clarence Hamer, Ilion, 
New York, Herstellung von Druckwalzen. Eine fl. Mischung, bestehend aus 26°/0 Lewi, 
29%  W., 5%  Leinol, 10% Zucker, 2%  ZnO, 28% Glycerin, unter Zusatz yon etwas 
Terpentin, wird in  eine Form gefullt u. diese in  R otation yersetzt, um die Luftblaschen 
aus der M. zu entfernen. Nach dem E rkalten ist die F l. zu einer weichen u. elast. M. 
von niedrigem F. erhartet, welche an der Oberflache durch Dampfbehandlung geglattet 
wird. (A. P. 1738 995 vom 24/7. 1925, ausg. 10/12. 1929.) Gr o t ę .

Jean Jaęiues Augustę Cazalet, Algier, Herstellung von Druckkliscliees. Die 
positive Kupfer-Druckform wird nach griindlicher Entfettung u. Reinigung mittels 
eines Dampfstrahlgeblases mehrmals m it Wasserdampf behandelt, wodurch sich dio 
Druckform m it einer schwarzen CuO-Schicht uberzieht, welche die Warme schlecht, 
aber die E lektrizitat gut leitet. W enn die Druckform sodann in ein elektrolyt. Ni-Bad 
gebracht wird, bei einer Temp. yon 40°, so schlagt sich das Ni an den CuO-Stellen 
nieder. Es entsteht so eine Ni-Negativform, die sich leicht yon der Cu-Positivform 
trennen laBt. Die auf beiden Formen noch zuriickgebliebenen Spuren yon CuO lassen 
sich ohne Schwierigkeit durch Bursten m it NH.,-W. entfernen. (F. P. 670740 vom 
4/3. 1929, ausg. 4/12. 1929.) Gr o t ę .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Druckpasten. 
Zur Verbesserung der Dispersion setzt m an den Farbstoffpasten E ster organ. Sauren, 
wie Glykolsaureathylestcr, Milclisdureatliylester, Weinsaureatliyl- u. -diathylester zu. 
Zur Herst. von Druckfarben konzentriert man dic Mischung des Farbstoffes m it Glykol- 
saureathylester, yermischt m it Glycerin, dem Na-Salz der Benzylsulfanilsaure, KjCOj, 
Weizenstarke, Traganthverdickung u. Na-Formaldehydsulfoxylat. (E. P. 318176 vom 
28/8. 1929, Auszug yeroff. 23/10. 1929. Prior. 29/8. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Druckpasten. 
Zur Verbesserung der Dispersion yon Farbstoffen setzt man den Farbstoffpasten die 
Kondensationsprodd. aus Harnstoff, Thioharnstoff oder ihren D eriw . m it Ketonen 
oder Alkoholen um. Man yerwendet z. B. die Kondensationsprodd. yon Butylenglykol 
m it Harnstoff, von Diacetin oder A . m it Harnstoff. Zur H erst. von Druckfarben versetzt 
man die Mischung eines Farbstoffes m it dem Kondensationsprod. aus Butylenglykol 
u. Harnstoff m it Glycerin, dem Na-Salz der Benzylsulfanilsaure, K 2C03, Weizenstarke, 
Tragantverdickung u. Na-Formaldehydsulfoxylat. (E. P. 318178 yom 29/8. 1929, 
Auszug yeróff. 23/10. 1929. Prior. 29/8. 1928.) F r a n z .

Brown Comp., Berlin, NewHam psliire, ubert. von: George A. Richter und 
Everett W. Lovering, Berlin, New Hampshire, Druckfarbe. Die Druckfarbe besteht 
aus einem Pigment u. fl. Abfallstoffen, welche bei dem Zellstoffyerf. entstehen, sogen. 
Sulfitablauge, die in  Ol dispergiert. Z. B. ist die Farbę zusammengesetzt aus: Kohle- 
pigment, Petroleum vom spez. Gew. 0,94—0,95, 32,6%ig- Sulfitablauge u . Seife. (A. P.
1738 798 vom 30/8. 1927, ausg. 10/12. 1929.) Gr o t ę .

General Anilinę Works, Inc., New York, ubert. von: Paul Rabe, Leverkusen
a. Rh., Erliohung der Lichtechtheit von basischen Farbstoffen. (A. P. 17 3 6 8 3 5  yom 
20/9.1927, ausg. 26/11. 1929. D. Prior. 12/8. 1926. — C. 1928. I I . 1496 [F . P. 
639469].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. 
Man yereinigt die Diazoverb. yon 5-Halogen-2-amino-l-benzoesaurealkylester in  Sub- 
stanz, in  Ggw. eines Substrates oder auf der Faser m it einem N aphthylam id der 2,3-Oxy- 
naphthoesaure. Man im pragniert Baumwolle m it dem a- oder /J-Naphthylamid der
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2,3-Oxynaphthoesaure u. entwickelt m it diazotiertem  4-Chlcrr- oder 5-Brom-2-amino- 
benzoesduremelhylesler. Die in Substanz hergestellten Farbstoffe konnen zur Farblack- 
bereitung yerwendet werden. (E. P. 319 247 vom 18/9. 1929, Auszug yeroff. 13/11. 
1929. Prior. 18/9. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Azofarbsloffen.
Man yereinigt die Diazoverbb. von Basen der Formel: 2 H N ■ A ryl■ S 0 2• N < ^ r ' \
worin R  =  H  oder Alkyl, m it Arylpyrazolonen. Ais Diazokómponente venvendet man 
m an l-Methyl-4-aminobenzol-2-8ulfonsiiurephenyl- oder -o-tolyl- oder -iithylphenyl- 
oder -methylphenylamid, m-Aminobenzolsulfonsaurephenyl- oder -metliylphenyl- oder 
-atkylphenyl- oder -methyl-o-tolyl- oder -athyl-o-tolyl- oder -n-butylphenylamid, ais 
Kupplungskomponente l-(2'-Chlor-4'- oder -5'-sulfophenyl)-, l-(4'-Chlor-5'-methyl- 
2'-sulfophenyl)-, l-(2',5'-Diehlor-4'-sulfophenyl)- oder l-(4'-Chlor-2'-sulfophenyl)-3-me- 
thyl-5-pyrazolon u. l-(2'-Chlor-5/-sulfophenyl)-5-pyrazolon-3-carbonsaureatbylester. Die 
Farbstoffe farben Wolle lichtecht gelbstiehiggriin. (E. P. 319 585 vom 23/9. 1929, 
Auszug yeroff. 20/11. 1929. Prior. 21/9. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Azofarbsloffen auf der Faser. Man yereinigt eine Diazoyerb. m it der Leukoverb. 
eines Farbstoffes oder eines Farbstoffzwischenprod., das in  reduzierter Form  von der 
Faser absorbiert w ird. Man tra n k t das zu farbende G ut m it der Leukoverb. eines Kupen- 
farbstoffes, spiilt m it einem Bade, das wenig N a-Hydrosulfit u. Alkali en thalt u. geht 
dann in  eine Lsg. einer Diazoyerb. Das Tranken m it der Leukoverb. oder Diazoverb. 
kann in  Ggw. von Schutzkolloiden oder N etzm itteln oder D ispersionsmitteln erfolgen. 
Man tran k t das G ut m it einer Kiipe aus Ciba Blau 2 B, Solapolol F , NaOH u. Hydro- 
sulfit, spiilt erst m it verd. alkal. Hydrosulfit u. dann m it W .; nach dem Abpressen 
geht m an in  die Lsg. von diazotiertem  Benzolazo-l-naphthylamin, m an erhalt farb- 
kriiftige schwarzbraune Farbungen. Man tran k t das Gut m it einer K iipe aus Cibanon 
Gelb 3 G u. entwickelt m it diazotiertem  4,4'-Diamino-2-metkyl-5-methoxy-l,l'-azo- 
benzol, m an erhalt yolle braune Tóne. Man tran k t das G ut m it einer Kiipe aus 
Pyrogengriin 3 G, Schwefelnatrium u. Soda, erforderlichenfalls un ter Zusatz yon 
Glaubersalz, spiilt m it alkal. H ydrosulfit u. frischem W. u. entwickelt m it diazo
tiertem  Benzolazo-l-naphthylam in; m an erhalt oliye Farbungen. Bei Verwendung 
von Diazobenzol, Diazotoluol usw. zum Entwickeln erhalt m an hellere Farbungen. 
Man erhalt nach diesem Verf. yorwiegend braune Farbungen. (E. P. 318833 yom 
9/9. 1929, Auszug yeroff. 6/11. 1929. Prior. 7/9. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Azofarbstoffen. Man yerestert die Oxygruppe in  einer Aminonaphtholsulfosaure, 
behandelt den E ster m it O xydationsm itteln u. yereinigt das azinahnliche Konden- 
sationsprod. m it Diazoverbb. Man kann  die Farbstoffe in  Substanz oder in  Ggw. eines 
Substrates herstellen. Durch Yerestern der 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure mit 
l)-Toluolsulfoehlorid, Oxydieren m it A lkalihypochlorit u. Hydrolyse en tsteh t 5,5'-Di- 
oxy-7,7'-disulfo-l,2,2',l'-dinaphthazin, m it alkal. Reduktionsm itteln erhalt m an hieraus 
das Dihydroazin. In  ahnlicher Weise erhalt m an aus der 2-Amino-8-naphthol-6-sulfon- 
saure das 8,8'-Dioxy-6,6'-disulfo-l,2,2',l'-dinaphlltazin. Der Farbstoff aus diazotierter 
4-Chlor-2-aminophenol-6-sulfonsaure u. dem 5,5 '-Diozy-7,7 '-disulfo-1,2,2',1 '-dinaphth- 
azin fiirbt Baumwolle nach dem K upfern oder beim Farben unter Zusatz von CuS04 

graublau. Durch Behandeln m it Cu- oder Cr-Yerbb. erhalt m an wasserlósliche Cu- 
u. Cr-Verbb., die Seide grau farben. Die Cr-Yerb. des Farbstoffes farb t Baumwolle 
u. Viscosekunstseide griingrau. Mit diazotierter 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfosaure 
liefert das genannte Azin einen Farbstoff, der Baumwolle nach dem Kupfern oder 
Chromieren griingrau farb t; die 1. Cu-Verb. des Farbstoffes farb t Baumwolle griin- 
grau, die Cr-Verb. des Farbstoffes farb t Viscosekunstseide, Baumwolle, Wolle oder 
Seide olivgriin, die gemischte Cu-Cr-Verb. fa rb t Baumwolle griingrau. Man klotzt 
Baumwolle m it dem 5,5'-D ioxy-7,7 '-disulfo-l,2,2 ',l/-dinaphthazin u. entwickelt mit 
diazotiertem 4-Chlor-2-aminodiphenylather, m an erhalt braune Farbungen. (E. P- 
318839 vom 9/9. 1929, Auszug yeroff. 6/11. 1929. P rior. 8/9. 1928.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Heinz Eichwede, Erich 
Fischer und Adolf Sieglitz, Hóchst a. M., Herstellung von wasserlóslichen Arylazo- 
diarylaminfarbstoffen. (A. P. 1734 246 vom 13/8. 1927, ausg. 5/11. 1929. D. Prior. 
21/8. 1926. — C. 1928. I. 419 [E .P . 276372].) F ra nz .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Emmet F. Hitch, Henry Jordan 
un<l Aubrey O. Bradley, Wilmington, Delaware, Herstellung von Disazofarbstoffen. 
Man vereinigt eine diazotierte arom at. Aminoyerb., die keine Hydroxylgruppe en t
halt, m it einer aromat. Mittelkomponente ohne Hydroxylgruppe, kondensiert die er
haltene Aminoazoverb. m it Nitrobenzoylchlorid, reduziert die Nitrogruppe, diazotiert 
u. kuppelt m it Azofarbstoffkomponenten. — Man kuppelt die Diazoverb. der 2-Naph- 
thylamin-6 , 8 -disulfonsaure m it m-Toluidin, kondensiert m it p-Nitrobenzoylchlorid, 
reduziert die Nitrogruppe m it N a2 S, diazotiert die erhaltene Aminobenzoylverb. u. ver- 
einigt m it p-Aminobenzoyl-2-amino-5-naphthol-7-sulfonsiiure; der Farbstoff fiirbt Baum- 
wolle lichtecht orange, nach dem Diazotieren auf derFaser u. Entwickeln m it /3-Naphthol 
erhalt m an wasch- u. lichtechte rotorange Fiirbungen, die sich m it Hydrosulf i t  leicht weifi 
atzen lassen, nach dem Entwickeln m it Pyrazolon erhalt m an gelbere Farbungen. Mit 
m-Nitrobenzoylchlorid erhalt m an ahtnliche Farbstoffe. Man vereinigt diazotierte 
2 -Naphthylamin-6 -sulfonsiiure m it 1-Naphthylamin, kondensiert m it p-Nitrobenzoyl
chlorid, reduziert, diazotiert u. kuppelt m it l-Amino-8-naphthol-4-sulfosaure, der Farbstoff 
farb t Baumwolle blaustichigbraun, nach dem Diazotieren auf derFaser u. Entwickeln m it 
/?-Naphthol erhalt man braune, m itPyrazolongelbbrauneFarbungen. Der Farbstoff fiirbt 
auch Wolle blaustichig braun. Man kondensiert den Monoazofarbstoff aus diazotierter 
2-Naphthylamin-6,8-disulfonsaure u. o-Anisidin m it p-Nitrobenzoylchlorid, reduziert, 
diazotiert die erhaltene Aminobenzoylverb. u. kuppelt m it l-m-Aminophenyl-3-methyl- 
ó-pyrazolon; der Farbstoff farb t Baumwolle gelb, nach dem Diazotieren auf der Faser 
u. Entwickeln m it Phenylmethylpyrazolon erhalt m an Farbungen von erhóhter Farb- 
starke, Licht- u. Waschechtheit, m it /9-Naphthol erhalt m an gelborange Farbungen. 
Den Monoazofarbstoff Anilin-m-sulfosaure — y  m-Toluidin kondensiert m an m it 
p-Nitrobenzoylchlorid, reduziert, diazotiert u. kuppelt m it l-Naphthol-4-sulfonsaure; 
der Farbstoff farb t Baumwolle u. Wolle orange. Man kondensiert den Mono
azofarbstoff Anilin-2,5-disulfonsaure — y  m-Toluidin m it p-Nitrobenzoylchlorid, 
reduziert, diazotiert u. kuppelt m it l-Acetylamino-8-naphthol-3,G-disuffonsaure; 
der Farbstoff farb t Wolle u. Baumwolle blaustichig rot. Man kondensiert den 
Monoazofarbstoff Anilin-m-sulfosaure — >- l-N aphthylam in-6 -sulfonsaure m it p-Nitro
benzoylchlorid, reduziert, d iazotiert u. kuppelt m it 2-Phenylamino-5-naphthol- 
7-sulfonsaure, der Farbstoff farb t Baumwolle in  lichtechten m it H ydrosulfit leicht 
atzbaren yioletten Tonen. Man kondensiert den Monoazofarbstoff 2-Naphthylamin-
6 , 8 -disulfonsaure >- m-Toluidin m it p-Nitrobenzoylchlorid, reduziert die N itro
gruppe, diazotiert u. kuppelt m it Metliylketol; der Farbstoff farb t Baumwolle sehr 
lichtecht gelb; ein Mischgewebe aus Baumwolle u. Seide wird in  gleicher Starkę u. 
gleichem F arbton gefarbt; verwendet m an an Stelle des Methylketols Nitro-m-phenylen- 
diamin, so erhalt m an einen Baumwolle u. Seide gelb farbenden Farbstoff. E rsetzt 
man das Methylketol durch m-Toludin, so en tsteht ein Baumwolle orange farbender 
Farbstoff, nach dem Diazotieren auf der Faser u. Entwickeln m it /j-Naphthol erhalt 
man bordeauxrote, m it Phenylmethylpyrazolon gelborange Farbungen. (A. P.
1739 031 vom 7/8. 1926, ausg. 10/12. 1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Emmet F. Hitch, Henry Jordan 
und Aubrey O. Bradley, Wilmington, Delaware, Herstellung i on Disazofarbstoffen. 
Man yereinigt die Diazoverb. eines aromat. Amins m it einem Amin ohne Hydroxyl- 
gruppe, laBt auf die Aminoazoverb. Nitrobenzoylchlorid einwirken, reduziert die 
Nitrogruppe, diazotiert die Aminobenzoylaminoazoverb. u. kuppelt m it einer arom at. 
Aminoverb. ohne Hydroxylgruppe im Kern u. behandelt dann m it einer arom at. Carbon- 
saure. — Man Yereinigt diazotierte 2-Naphthylamin-6,8-disulfonsaure m it m-Toluidin, 
behandelt dann m it p-Nitrobenzoylchlorid u. reduziert m it N a,S ; die Diazoyerb. der 
erhaltenen Aminobenzoylverb. yereinigt m an m it m-Toluidin u. acidyliert die Amino- 
disazoverb. m it Benzoylchlorid; der Farbstoff farb t Baumwolle in  wasch- u. lichtechten 
m it H ydrosulfit rein weifi atzbaren lebhaften gelben Tonen. Verwendet m an an Stelle 
des Benzoylchlorids Acetylchlorid, so en tsteht ein etwas ró ter farbender Farbstoff; 
der entsprechende Farbstoff aus p-Nitrobenzoylchlorid h a t etwa die gleichen Eigg., 
wie der m it Benzoylchlorid hergestellte Farbstoff. Durch Bed. geht er in  eine Amino- 
verb. iiber, die auf der Faser m it /?-Naphthol entwiekelt, gelborange, m it Pyrazolon 
gelbe Farbungen liefert. Der durch Kuppeln yon diazotierter Sulfanilsaure m it 
m-Toluidin, Kondensieren m it p-Nitrobenzoylchlorid, Reduzieren der Nitrogruppe, 
Diazotieren der Aminobenzoylverb., Kuppeln m it l-N aphthylam in-6 -sulfosaure, Aei- 
dylieren m it p-Nitrobenzoylchlorid u. darauffolgende Red. erhaltliche Farbstoff farb t
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Baumwolle gelborange, nach dem Entwickeln m it /?-Naphtliol orangebraun, m it 
Pyrazolon gelbbraun. Der durch Kuppeln von diazotierter 2-Naphthylamin-6,8-di- 
sulfonsaure m it l-N aphthylam in-6 -sulfosaure, Kondensieren m it p-Nitrobenzoylchlorid, 
Reduzieren, Diazotieren der erhaltenen Aminoazoyerb., Kuppeln m it m-Toluidin 
u. Acidylieren m it Benzoylchlorid erhaltliche Farbstoff fiirbt Baumwolle rótlichgelb; 
iihnlieh fiirbt die entsprechende p-Aminobenzojrlverb .; nach dem Entwickeln m it 
/?-Naphthol erhalt m an gelborange, m it Pyrazolon gelbe Farbungen. (A. P. 1 739 032 
vom 18/1. 1927, ausg. 10/12. 1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: H. Jordan, W ilmington, Delaware, 
Herstellung von Trisazofarbstoffen. Man vereinigt diazotierte l-Amino-8 -naphthol- 
disulfonsiiuren, die in  jedem K em  eine Sułfogruppe enthalten, m it einem in  p-Stellung 
kuppelnden Amin, das keine freie Hydroxyl-, Sulfo- oder sekundiire Aminogruppe 
enthalt, diazotiert die Aminoazoverb., vereinigt m it 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure, 
diazotiert abermals u. kuppelt m it einer Oxynaphthalinverb. Der Trisazofarbstoff 
l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure — y  1-Naphthylamin — ->- 2-Amino-5-oxy- 
naphthalin-7-sulfonsaure — >- l-Naphthol-4-sulfonsaure fiirbt Baumwolle rotstichig 
blau. Der Farbstoff l-Amino-8-oxynaphthalin-3,G-disulfonsaure — 1-Naphthylamin 
(oder 3-Amino-4-kresolmethylather) — y  2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure — y
1-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure fa rb t Baumwolle griinsticliig blau. Ais 
Anfangskomponente kann m an ferner 1,8,4,6 - u. 1,8,3,5-Aminonaphtholdisulfonsaure, 
ais Endkomponente 2,6-, 2,7-u. 1,5-Naphtholsulfonsaure, Dioxynaphthalinmono- oder 
-disulfonsauren oder Aminonaphtholmono- oder -disulfonsauren yerwenden. (E. P. 
318146 Tom 9/8. 1929, Auszug veróff. 23/10. 1929. Prior. 28/8. 1928.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Ernst Fellmer, Lever- 
kusen, Trisazofarbsioffe. (A. P. 1736 905 vom 20/9. 1926, ausg. 26/11. 1929. D. Prior. 
14/10. 1925. — C. 1927- I. 1225 [E. P . 259970].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von stickstoffhaltigen Anthrachinonderiralen. Hierzu 
vgl. E . P . 272 469; C. 1927. I- 2120. N achzutragen is t folgendes: Das 4-Nitro-l- 
amino-2-metlioxyanthrachinon schm. nach Umkrystallisieren aus Chlorbzl. bei 246 bis 
249°, die zugehórige Diaminoverb. bei 234— 236°. —  l-Benzoylamino-2-niethcxyanthra- 
chinon schm. bei 238— 240°, die daraus erhaltliche N itroverb. bei 288—289°. — 4-Brom-
2-metJioxy-l-aminoanthrachinon schm. bei 196—198°, l-Amino-2-dthoxyanthrachinon
(dargestellt durch Athylierung von l-Nitro-2-oxyanthrachinon m it D iathylsulfat u. 
Red. der N itrogruppe, F . 190— 193°) liefert bei Einw. von 52%  H N 0 3 enthaltender 
N itriersaure bei — 5° eine N itroverb., die nach Red. l,4-Diamino-2-athoxyanthrachinon,
F. 222—223°, liefert, 1. in  organ. Lósungsmm. m it karm inroter Farbę. (D. R. P. 485 275 
KI. 12 q vom 9/6. 1926, ausg. 28/10. 1929.) A l t p e t e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Walter Mieg, Vohwinkel. 
und Heinrich Raeder, Leverkusen, Saure Wollfarbstoffe der Anthrachinonreihe. (A. P. 
1 735 123 vom 17/8. 1925, ausg. 12/11. 1929. D. P rior. 27/9. 1924. — C. 1926. I. 2975 
[E. P . 240492].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Klaus Weinand, 
Koln a. R h., Herstellung von Farbstoffen der Aminoalhylaminoanthrachinonsuljosmire- 
reihe. (A. P. 1735147 vom 18/8. 1926, ausg. 12/11. 1929. D. P rior. 21/8. 1925. — 
C. 1928. I. 1099 [D. R. P . 453769].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Georg Kranzlein und 
Robert Sedlmayr, H óchst a. M., Kondensationsprodukte der Dienzanthronreihe. (A. P- 
1736 084 vom 23/11. 1925, ausg. 19/11. 1929. D. Prior. 27/12. 1924. — C. 1926. I.
2976 [E. P . 245165].) F r a n z .

General Anilinę Works Inc., New York, iibert. von: Arthur Liittringhaus 
und Hugo Wolff, Mannheim, Herstellung von Isodibenzanthronen. (A. P. 1725 590 
vom 16/10. 1925, ausg. 20/8. 1929. D. P rior. 28/2. 1925. — C. 1927. I- 187 [D. R. P. 
436533].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Kupenfarbstoffe der Antlira- 
chinonrei/ie. (F. P. 668 005 vom 25/1. 1929. ausg. 26/10. 1929. D. Prior. 3/2. 1928. — 
C. 1929. II. 664 [E .P . 305488].) F r a n z .

Britisli Dyestuffs Corp. Ltd. und Anthony James Hailwood, M anchester, 
Kupenfarbstoffe in  leichtldslicher Form. Man behandelt die Kupenfarbstoffe, die man 
durch Yerschmelzen von N aphthalim id m it Alkalien oder dem Oxim des A cen aph then-
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chinons m it Alkalien erhalt, m it Oleum, Chlorsulfonsaure u. gieCt dann auf Eiswasser. 
(E . P . 320742 vom 26/9. 1928, ausg. 14/11. 1929. Zus. zu E. P. 280647; C. 1928. I. 
1099.) F r a n z .

Deltex Co., iibert. von: Edward S. Chapin, Plainfield, New Jersey und Areli
H . Jacoby, Ashby, Massachusetts, E ntw ckeln  von Drucken und Fdrbungen von Kiipen- 
farbstoffen. Die beim Entwickeln von Kiipenfarbstoffen auf der Faser durch feuchtes 
Dampfcn entstehende Warme wird durch rasches Fortleiten des uberhitzten Dampfes 
von der Oberflache des Gewobes beseitigt. Man yerwendet hierzu eine Vorr., bei der 
die oberen Walzen weiter auseinander angeordnet sind ais es bisher iiblich war, hier- 
durch wird eine bessere Zirkulation des Dampfes erreicht. (A. PP. 1738 946 u. 
1738 947 vom 15/12. 1927, ausg. 1 0 / 1 2 . 1929.) F r a n z .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von indigoiden 
Farbstoffen. Man kondensiert a-D eriw . der 4-Methyl-5-lialogen-7-alkoxyisatine m it 
einem 4-Halogen-l-naphthol. Der Farbstoff aus 5-Chlor-1 -naphlhol u. 4-Methyl-5-chlor-
7-methoxyisatin-a.-chlorid oder -u-anilid in  Chlorbenzol farb t Baumwolle aus der Kiipe 
griinstichigblau; er eignet sich besonders zum Drucken. (E. P. 318107 vom 16/8. 
1929, Auszug yeróff. 23/10. 1929. Prior. 27/8. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Kupenfarb- 
farbstoffen der Thioindigoreihe. Man kondensiert 6-Halogen-2,3-diketodihydro-3-keto-
2-anil m it 4-Methyl-3-oxythionaphthen, das ein Halogenatom in 6 -Stellung enthalten 
kann. Die gleichen Farbstoffe erhalt man durch Kondensation von 5-Metliyl-2,3-diketo- 
dihydro-3-ketothionaphthen-2-anil, das ein Halogenatom in 6 -Stellung enthalten kann, 
m it einem 6-Halogen-3-oxythionaphthen. Die Farbstoffe farben Baumwolle aus der 
Kiipe in  rosa bis roten Tónen. Man kondensiert 6-CMor-3-oxythionaphthen m it 4-Meihyl-
6-cldor-2,3-diketodihydro-3-ketothiona'phlhen-2-(p-dimethylamino)-anil, erhaltlich durch 
Einw. von Nitrosodimethylanilin auf 3-Oxy-4-viethyl-6-chlorthionaphthen in  alkal. 
Lsg. Man kondensiert 6-Chlor-2,3-diketodihydro-3-ketothionaphthen-2-anil m it 4-Methyl- 
oder 4-Methyl-6-chlor-3-oxythionaphtlten. (E. P. 318 595 vom 5/9. 1929, Auszug yeróff. 
30/10. 1929. Prior. 6/9. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Schwefel- 
farbstoffen. Man erhitzt die Ausgangsstoffe m it Polysulfiden in  Ggw. yon hydroaromat. 
Oxyverbb., wie Cyclohexanol u. seine Homologen, a c l-  oder ac-2-Oxytetrahydronaph- 
thalin, ac-1- oder ac-2-Oxydekahydronaphthali?i; die Stoffe wirken ais Losungsm. fur 
die Polysulfide u. in  manchen Fallen auch fiir die Ausgangsstoffe. Die Schwefelung 
geht bei verhaltnismaJ3ig hoher Temp. in  wesentlich kiirzerer Zeit vor sich, auch erhalt 
man reinere Farbstoffe. Das Verf. eignet sich besonders zur H erst. von Schwefel- 
farbstoffen aus Indophenolen oder ihren Leukoverbb., wie 3-(4'-Oxyphenyl)-amino- 
carbazol, das Leukoindophenol aus l-p-Tolylaminonaphthalin-8 -sulfonsaure u. p-Amino- 
phenol, 3-Methyl-4-amino-4'-oxydiphenylamin, u. 4-Phenylamino-4'-oxydiphenylamin. 
( E .P .  319 860 vom 18/7. 1928, ausg. 24/10. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. INI., Gelber Schwefelfarbstoff- 
(Schwz. P . 134283 vom 13/8. 1927, ausg. 16/9. 1929. D. Prior. 17/8. 1926. Zus. zu 
Schwz. P. 129884; C. 1929. II. 1853. — C. 1928. I I .  1391 [A. P. 1675499].) F r a n z .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Orange farbender Schwefel
farbstoff. (Schwz. P. 134 001 T o m  13/8. 1927, ausg. 2/9. 1929. D. Prior. 17/8. 1926. 
Zus. zu Schwz. P. 130427. — C. 1928. n .  1391 [A. P . 1'675498]. F ra n z .

Soc. an. De Keyn Freres, Belgien, Darstellung von Farb- und Lackanstrichmitteln 
durch Eintragen von Palmól fiir sich oder in  Verb. m it Farbstoffen in  geschmolzene 
Gummi- oder Harzstoffc u. durch Zusatz yon Terpentinól. — E in  geeignetes Prod. 
besteht aus 200 kg Harz, Kopal oder dgl., 100 kg Palmól u. 100 1 Terpentinól. (F. P. 
670 293 vom 26/2. 1929, ausg. 27/11. 1929. Belg. Prior. 4/8. 1928.) M. F. M u l l e r .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A.-R. Matthis, Versuche mit fetten Einbrennfirnissen (vemis a Vetuve oder stoving 

tarnishes) fiir die Elektrotechnik. Eigg. eines fetten  Einbrennfirnisses. D. u. Vis- 
eositat. W.-l. Saure. Wrkg. auf Cu. Troekendauer. Verh. zu Transformatorenól 
bei 100°. Biege- u. Alterungsverss. Dielektr. Verh. (Chim. e t Ind. 21. Nr. 2 bis. 
545—52. Febr. 1929. Charleroi.) K o n ig .
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Hercules Powder Comp., -iibert. von: A.Langmeier, Delaware. Amerika,Reinigen 
von Harz. (E. P. 298214 vom 10/1. 1928, Auszug veróff. 28/11. 1928. A. Prior. 6/10.
1927. — C. 1929. I. 2707 [F. P. 647543]. E n g e r o f e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Kiinsłliche Harze. Verbb. 
m it einer Doppelbindung -werden durch Emulgieren m it einer -wss. Lsg. oder durch 
Schiitteln m it einer kolloidalen Lsg. polymerisiert. — Z. B. w ird Styrol m it Milch 
10 Tage bei 60° behandelt u. geht dabei in  ein bei 100° elast. Harz iiber. — Methylen- 
methylathylketon liefert beim Einwirken von einer l% ig- Na-Oleatlsg. wahrend 8  Tagen 
bei 60° ein gelbes Harz. (E. P. 307936 vom 15/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929. 
Prior. 16/3. 1928.) ' N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Herstellung von Harzen. 
Wachsen usw. Ilochmolekulare monobas. organ. Sauren oder polybas. Sauren oder ihre 
D eriw . oder saure natiirliche oder kunstliche Harze oder ihre Salze werden m it Alkylen- 
oxyden oder dereń D eriw ., die n icht m ehr ais eine freie OH-Gruppe besitzen, in  Ggw. 
eines Kondensationsm ittels zur Rk. gebracht. — Man erhalt so aus sauer reagierendem 
Kolophonium  (600 Tle.) u. Athylenoxyd  (150 Tle.) ein balsamiihnliches Prod., das 
in einer groBen Anzahl von Lósungsmm. 1. ist. Das Prod. kann durch Behandlung m it 
Essigsaureanhydrid aeetyliert werden; aus Palmitinsaure u. Athylenoxyd einen wachs- 
artigen Kórper, der 2 — 3° hóher schm. ais die Palm itinsaure; aus einem Harzsaureester 
m it der SZ. 15 (aus Glycerin u. Kolophonium) ein H arz m it der Saurezabl 1— 1,5 u. 
aus dem Ester des Glycerins m it Phthalsaure (SZ. 130— 135) ein fast farbloses balsam- 
artigesProd. (SZ. prakt. =  0). (F. P. 662 603 vom 20/10.1928, ausg. 9/8.1929.) U l l r .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimięiues du Nord Reunies, lDtablissements Kuhlmann, Paris, iibert. von: Andre 
Henri Victor Durr, Paris, Herstellung eines harzartigen Kondensationsproduktes aus 
einem mehrwertigen Alkohol, z. B . Glycerin, und einer mehrbasischen Saure, z. B  Phthal
saure, souńe einem natiirlichen Harz in  solchen Mengen, dafi die mehrbas. Saure u. die 
Harzsaure m it den Hydroxylgruppen des mehrwertigen Alkohols reagieren, wobei 
aber noch freie HydroxyIgruppcn iibrigbleiben. — Zu einem Gemisch von 285 Teilen 
Phthalsaureanhydrid u. 200 Teilen Kolophonium  werden bei 110° 240 Teile Glycerin 
zugesetzt u. dann w ird die Temp. innerhalb 15— 20 S tdn. auf 260° gesteigert u. 2 Stdn. 
bei dieser Temp. gehalten. Das H arz h a t den T ropfpunkt 105— 120°. —  In  gleicher 
Weise -wird ein Gemisch von 285 Teilen Phthalsaureanhydrid, 200 Teilen Dammarharz 
u. 240 Teilen Glycerin aufgearbeitet u. ein Prod. vom Tropfpunkt 137— 146° erhalten. 
Die esterartigen, glyptalharziilmlichen Prodd. haben im allgemeinen etwa folgende 
Form el:

rCH.-----CH--CII----- CH--CH----- CH,'
i i  i i  i

O O  0  0  O
CH (JO CO CO Óo ĆO

\ /  \ /  \ /  \ /

Die nach dem Yorliegenden Verf. erhaltenen nur teilweise veresterten Prodd. m it freier 
OH-Gruppe liaben etwa folgende Zus.:

[•CH3— CH— CH, CIT,— CH-
OH 0  Ó O

ĆO ÓO ĆO
i

R \ /  
\ ___/

(A. P. 1739 446 vom 2/1.1929, ausg. 10/12.1929. F . P rior. 31/12.1927.) M .F .H u l le r .
Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 

Chimigues du Nord Reunies fitablissements Kuhlmann, Paris, iibert. von: Andre 
Yictor Durr, Paris, Herstellung ton glyptalharzahnliclien Kondensationsprodukten und 
Lacken daraus aus einem mehrwertigen Alkohol, einer mehrbas. Saure, einem natiir
lichen H arz u. einem trocknenden Ol, in  denen noch freie Hydroxylgruppen enthalten 
sind. — 450 Teile Leinol u. 450 Teile eines Harzes, das aus einem m ehrwert Alkohol, 
einer mehrbas. Saure u. einem natiirlichen H arz hergestellt worden is t (vgl. vorst. Ref.), 
werden in  einem Autoklaven 16 Stdn. auf 210° bei 5— 6  a t  erh itzt. Die M. stellt ein 
Yiskoses Prod. dar. — 100 Teile dieses gewonnenen Kondensationsprod. werden mit 
200 Teilen N aphtha bei 50° verriihrt. Es wird dabei ein Lack erhalten, der in wenigen
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Sekunden bei 450° troeknet, oder innerlialb 3 Monaten bei 300°, oder innerlialb 30 bis 
45 Min. bei 200°, oder innerlialb 15—20 Stdn. bei 110°. Andere geoignctc Lósungsmm. 
sind Bzl., Toluol, Xylol, Petroleum oder Steinkohlenteeról. (A. P. 1739 447 vom 
2/1, 1929, ausg. 10/12. 1929. F . Prior. 31/12. 1927.) M. F . Mu l l e r .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunies Etablissements Kuhlmann, Paris, iibert. von: Andre 
Henri Victor Durr, Paris, Herstellung von glyptalharzdhnlichen Kondensationsprodukten 
aus Glycerin, Phthalsaureanhydrid u. einem natiirlicken H arz in verschiedener Reihen- 
folge durch Kondensation, derart, daB alle freien OH-Gruppen verestert werden. — 
200 Teile Glycerin werden bei 110° portionsweise m it 285 g Phthalsaureanhydrid yer
setzt u. dann wird die Temp. innerhalb 6  Stdn. auf 170—180° gesteigert. Darauf 
werden 200 g Kolophoniummehl u. 40 g Glycerin zugesetzt u., wenn die M. yollstandig 
geschmolzen ist, wird die Temp. innerhalb 4 Stdn. auf 200° gesteigert. SchlieBlich wird 
das Prod. ausgegossen; es ha t einen Tropfpunkt yon 110—115°. — Ein gepulvertes 
Gemisch von gleichen Teilen Glycerin-Phthalsaureharz (Tropfpunkt 142— 151°) u. 
Glycerin-Kolophoniumharz wird bei 110—120° geschmolzen u. dann wird die Temp. 
innerhalb 8  Stdn. auf 290° gesteigert. Das ausgegossene Prod. ist in  organ. E stera 11., 
sowie in dereń Gemischen m it A. u. KW-stoffen. T ropfpunkt 125— 130°. — Zu 200 g 
geschmolzenem Kolophonium werden bei 110— 120° 40 Teile Glycerin zugesetzt, die 
Temp. wird innerhalb 2 Stdn. auf 270—280° gesteigert u. 2 weitcre Stdn. dabei ge- 
halten. Nach dcm Abkiihlen auf 200° werden allmahlich 200 Teile Glycerin zugesetzt 
u. d. M. wird weiter auf 110—120° abgekiihlt. Dann werden 285 g Phthalsaureanhydrid 
zugesetzt u. die Temp. wird wieder innerhalb 6  Stdn. auf 260° erhóht u. das Prod. 
darauf ausgegossen. Es h a t einen Tropfpunkt von 100—106°. — In  200 g auf 110° 
erhitztes Glycerin werden 285 g Phthalsaureanhydrid gegeben u. die Temp. wird inner
halb 6  S tdn. auf 170— 180° erhóht. Bei 180° werden 200 g Manilagummi (SZ. 57,5) 
u. 20 g Glycerin allmahlich zugesetzt. Die Temp. von 180° wird aufrechterhalten, 
bis eine homogene M. entstanden ist, die dann innerhalb 4 Stdn. auf 260° erhitzt wird. 
Nach dem AusgieBen h a t das Prod. einen Tropfpunkt von 112—120°. — In  100 g 
geschmolzenen Kolophoniums werden bei 250° 100 g Congogummi u. darauf 40 g 
Glycerin eingetragen. Die Temp. wird gehalten, bis eine fl. M. erhalten wird. Nach 
dem AusgieBen wird der Harzester fein gemahlen. Im  getrennten Arbeitsgang werden 
in 200 g Glycerin bei 110° 285 g Phthalsaureanhydrid hineingegeben u. dann wird die 
Temp. innerhalb 6  Stdn. auf 170—180° gesteigert. Dann wird in  die 180° h. M. all
mahlich das Harzesterpulver eingetragen u. die M. innerhalb 4 Stdn. auf 260° erhitzt. 
Das Prod. h a t einen Tropfpunkt yon 111— 119°. Die Prodd. sind in den iiblichen 
Lósungsm.-Estern 1. u. werden zu Lacken oder Kunstm assen yerwendet. (A. P. 1739 448 
vom 2/1. 1929, ausg. 10/12. 1929. F  Prior. 31/12. 1927.) M. F . Mu l l e r .

Paul Haller, Bern, und Hans Kappeler, Basel, Schweiz, Herstellung von Kon
densat ionsprodukten aus arom-atischen Aminen und Formaldehyd. (D. R. P. 487 654 
KI. 12q yom 25/1. 1927, ausg. 14/12. 1929. Schwz. P riorr. 17/2. u. 16/7. 1926. — 
C. 1928. I. 1584 [Schwz. P. 123515], II. 1393 [Schwz. P P . 125369, 125370]. 1929. I. 
1157 [Schwz. P P . 127950. 127951].) Ś c h o t t l a n d e r .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie, Munchen, iibert. von: Willy
O. Herrmann und Wolfram Haehnel, Munchen, Herstellung von polymerisiertem 
Vinylacetat. (A. P. 1710 825 yom 6/11.1926, ausg. 30/4.1929. D. Prior. 14/11.1925. — 
C. 1929. I. 309 [F. P . 624493. E. P . 261406].) K in d e r m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., (Erfinder: Georg Ebert und 
Robert Denninger, Ludwigshafen), Auskleiden metallener Apparaturen m it hdrtbaren 
Kunstharzen unter Beńutzung einer Zwischenschicht, dad. gek., daB zwisehen Metali 
u. Kunstharzbelag eine elast. Zwischenschicht aus hartbarem  Kunstharz, die nach dem 
H arten unschmelzbar wird, eingeschaltet wird u. die H artung durch H itze zweckmaBig 
derart erfolgt, daB ein Temp.-Gefalle in  der R ichtung yom Metali zum Kunstharzbelag 
entsteht. Derartige Zwischenschichten kónnen erhalten werden, indem relatiy  viel 
Weichmachungsmittel, wie Trikresylphosphat, arom at. Glykolather u. ahnliche Stoffe 
zu einem hartbaren Kunstharz, wie solehes z. B. aus arom at. Hydroxylverbb. u. 
Aldehyden, aus cycl. Ketonen usw. hergestellt sein kann, zugefiigt werden. (D. R. P. 
487102 KI.. 12 f vom 3/12. 1926, ausg. 2/12. 1929.) H o r n .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, A. T. Ward, Derby, und G. R. R. 
Bray, Rugby, Herstellung von Uberziigen. Man bestreicht Oberflachen m it der Lsg. 
eines Yorzugsweise 2 - oder mehrwertigen Phenols, z. B. yon Resorcin in  Furfurol u.
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harte t durch Einw. eines K atalysators, z. B. von gasfórmiger HCl, Basen usw. Der 
Lsg. kónnen W eichmachungsmittel wie Trikresylphosphat, u. zahmachende Mittel, 
z. B. Cełluloseacetat, zugesetzt werden. (E. P. 320 649 vom 18/7. 1928, ausg. 14/11. 
1929.) Sa r r e .

Calisto Bianchi, Vernici cellulosiche. Materie primo; composizione; esempi di vernici c
sm alti cellulosici; fabbricazione. Milano: U. Hoepli (Stucchi e Ceretti) 1929. (X I.
324 S.) 8°. L .  35.— .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
J. Altpeter, Vulkanisationsbeschleuniger der Mercaptobenzotliiazolreihe. Zusammen- 

fassender Bericht iiber eine gróBere Anzahl yon Patentschriften. (Metallbórse 19. 
2583. 2639. 20/11. u. 27/11. 1929.) L in d e n b a u m .

W. E. Glaney, Einteilung der Regenerate. Die Regenerate werden im allgemeinen 
nach der H erkunft (aus Laufm anteln, Schlauchen usw.) u. nach ihrem Aussehen 
unterschieden. Auch nach der H erstcllungsart kann m an eine Einteilung treffen. — 
In  einer Tabelle wird von den gebrauchlichen Handelsm usten Aceton- u. Chlf.-Extrakt, 
Aschcngeh., D. u. Pestigkeit gegeben. Regenerate aus Laufflachen werden im all
gemeinen nach dem Alkaliverf. gemacht, aus Luftschlauchen durch Behandeln m it
01, aus Schuhen nach dem Saureverf. (Rubber Ago [New York] 25. 560. 25/8. 
1929.) K r o e p e l in .

Robert Berger, Neues iiber Guttapercha- und Balataharze. Einige Beobachlungen 
bei der Verwendung f  ur Nitrolacke und Emaillen. K autschuk en tha lt bis zu 5%  Harz- 
substanz, G uttapercha u. B alata in der Regel iiber 50% ; iiber die Zus. der Harze ist 
wenig bekannt. Angaben uber Eigg., Lóslichkeit u. Verwendung. Guttaperchaharz 
is t  ein ausgezeiclmetes W eichmachungsmittel fiir K autschuk u. in  Nitrolacken, ferner 
ais M ittel zum W asserdichtmachen (Schuhwarenindustrie), zur H erst. von Fliegen- 
leim u. von Gummilsg. fiir Isolierbander. (Farbę u. Lack 1930. 15. 8/1.) K o n ig .

F. Kirchhof, Uber krystallisierte und lichtempfindliche Guttapercha. (Vorl. Mitt.) 
Aus reinster weiBer Tjipetir- Guttapercha wurde durch E xtrak tion  m it k. Aceton u. 
Umfallen aus CC14 der reine KW-stoff gewonnen. Beim Eintrocknen der Lsg. hinter- 
bleibt ein opaker Film , der beim Erwarm en auf 43—44° klar wird u. sich beim Ab- 
kiihlen auf 42—38° wieder triib t. U . Mk. sieht m an Krystallclien von ca. 1— 1,5 fi 
Lange u. 0,5 fi Breite. Das L icht der Hg-Lampe m acht, auch unter LuftabschluB, 
die H autchen noch triiber u. briichig. (Kautschuk 4. 254—55. Nov. 1928.) K r OEP.

W. B. Wiegand und H. A. Braendle, Zur Reduktion von Zugfestigkeitsmessungen 
an Kautschuk. Auf 95 an derselben Mischung gemachte ZerreiBverss. wird die Theorie 
der Beobachtungsfeliler angewandt. Der wahrscheinlichste W ert der B ruchlast liegt 
ca. 2—3%  iiber dem arithm et. M ittel aus allen Verss. Die Einzelwerte sind nieht 
n a c h  einer GA USSschen Fehlerkurve symm. verteilt, sondern die niedrigen Werto 
sind bevorzugt. Bei den Spannungen fiir die Dehnung von 300% u. 500% sind die 
hóheren W erte haufiger; bei der B r u c h d e h n u n g  sind es die niederen Dehnungen. 
Es wird untersucht, auf welche Weise m an aus 5 Verss. einen dem wahrscheinlichsten 
mdglichst nahekommenden W ert errechnen kann. Das arithm et. M ittel aus allen 
Bruchlasten is t zu niedrig, das aus den beiden hochsten Lasten zu hoch, das Mittel 
der zu den beiden besten Dehnungen gehorenden Lasten ebenfalls. Die beste Annaherung 
gibt das M ittel aus den Bruchlasten, die zu den drei besten Dehnungen gehoren. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 113— 17. 15/7. 1929.) _ K r o e p e l i n .

Anodę Rubber Co. Ltd. London und F. Gabor, Budapcst, Koagulieren von 
Kautschuhnilch. Man versetzt K autschukm ilch m it bei gewohnlicher Temp. stabili- 
sierenden oder neutralen Stoffen, die durch Temp.-Erhóhung koagulierbar sind wie 
Proteine, Albumin, Hamoglobin, EiweiB u. dgl. Beim Erwarm en auf 80— 90° erfolgt 
Koagulation. Das Verf. laBt sich auch bei konz., vulkan. m it Fullstoffen, Harzen, 
Cellulosesubstanzen versetzter Kautschukm ilch amvenden, sei es in  groBeren Mengen 
oder beim Tauch-, Spriih- oder S treichverf., bei der H erst. von Fiiden usw. (E. P. 
319 801 vom 29/3. 1928, ausg. 24/10. 1929.) P a n k ó w .

E. I. Du Pont de Nemours &  Co., iibert. von: Winfield Scott, Wilmington, 
Delaware, Vulkanisieren von Kautschuk. (A. P. 1721057 vom 20/6. 1922, ausg. 16/7. 
1929. — C. 1927. I . 1075 [F. P . 603890].) ' F r a NZ.
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H. F. de Poix et Cie., Frankreich, Seine-et-Oise, Kautschukgegenstdnde. Zur 
H erst. von Solden, Absatzen etc. m ischt man gut zerkleinerto Kautschukabfalle, Ałt- 
oder Rohkautschuk m it Fiillstoffen, Ol, F e tt, Kautschukmilch o. dgl., Beschleunigern 
u. der entspreehenden Menge S u. erh itzt in  der Form  z. B. einige Minn. bei 200° bis 
300° unter einem Druck von 100—250 kg pro cm2. Zur H erst. von H artkautschuk- 
gegenstanden pulverisiert man nicht ausvulkanisierten Kautschuk. (F. P. 668 737 
Tom 11/5. 1928, ausg. 6/11. 1929.) P a n k ó w .

Michel Martin Ehrlich, Frankreich, Seine, Nicht gleitende lederahnliche Kunst- 
sohle aus Kautschuk. Man mischt 28—33% Kautschuk, 3— 7%  Regenerat, 15— 20% 
Kork- oder ahnliches Pulver, 3— 6 %  Haare, 0,5— 2°/p Ocker oder ein anderes Pigment, 
18—28% S, gegebenenfalls 0,5—2%  MgO, 5—10% Lykopodium u. vulkanisiert nach 
Formgebung. (F. P. 669 088 vom 29/5. 1928, ausg. 1 2 / 1 1 . 1929.) P a n k ó w .

C. P. Warner, Southampton, ScJdaucMicJitungsmittel,bestehend aus prapariertem  
Asbest, Glucose u. einer kleinen Menge Sclimirgel oder Sand. — Der Asbest wird vor 
der Verwendung m it gekochtem Leinol getrankt u. auf 180—200° erhitzt. Die Be- 
standteile kónnen vor oder nach dem Einfiillen in  den Schlauch gemischt werden. 
(E. P. 319 892 vom 24/8. 1928, ausg. 24/10. 1929.) Sa r r e .

A. E. Penfold, W arwickshire, uberziige fiir Golf balie. Man entfernt aus einer 
Lsg. von Guttapercha m it oder ohne K autschuk den groBten Teil des Lósungsm. u. 
form t aus dem zahen Riickstand halbkugelfórmige Schalen, die bei etwa 70° auf den 
K ern aufgepreBt werden. (E. P. 319 910 vom 10/9.1928, ausg. |24/10.1929.) P a n k ó w .

Luise Peszynski, Frankreich, Seine, M it Kautschuk impragnierle Kleidungsstiicke. 
Um die beim Tragen derselben auftretenden Unannehmlichkeiten (Kaltegefiihl, Feuch- 
tigkeit) zu vermeiden, soli die Kautschukmasse m it Faserstoffen gemischt werden. 
(F. P. 669 568 vom 13/2. 1929, ausg. 18/11. 1929.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: J. Mc Gavack, 
Leonia, New Jersey, Uberziehen von Gcwehen, Papier usw. m it Kautschuk. Man fiihrt 
das Gewebe von der Vorratswalze unter eine Walze schrag nach oben zu einer Heiz- 
vorr., d icht oberhalb dieser Walze laBt m an die Kautschukmilch zulaufen. Man erhalt 
hiernach einen dicken Kautschukiiberzug in  einem Arbcitsgange. (E. P. 319 726 vom 
5/7. 1929, Auszug veróff. 20/11. 1929. Prior. 27/9. 1928.) F r a n z .

American Rubber Co., Massachusetts, iibert. von: Ernest Hopkinson und 
Merwyn C. Teague, New York, Kautschukmilch enthaltende Wasserfarben. Eine bei 
15° fl. Kaltwasserfarbe aus einer wss. Suspension von Pigmentstoffen u. einem Schutz- 
kolloid wird m it Kautschukmilch versetzt. Die Farbę ist nach dem Trocknen wasser- 
fest. Man kann der fl. Farbę geeignete Ultrabeschleuniger zusetzen, nach dem Trocknen 
erfolgt alsdann Vulkanisation u. H artung des Anstrichs. (A. P. 1736 404 vom 18/8. 
1923, ausg. 19/11. 1929.) ______________  P a n k ó w .

H. P. Stevens andW .H . Stevens, Rubber: production and utilization of the raw product.
3rd ed. London: Pitrnan 1930. (124 S.) 8°. (Common commodities and I n d u s t r i e s . )
3 s. net.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Appel, Neue Erfahrungen und Forschungen auf dem Gebiete der Riibenkrankheiten.

I. Der Wurzelbrand wird ausgelóst durch Plioma betae, einen die Riibensamen be- 
fallenden Pilz u. Aphanomyces laevis, sowie Pythium  debarianum im Boden. Gute 
Bodenlockerung u. Dungung verm indert das W achstum von Phoma, eine starkę 
Alkalisierung m it Scheideschlamm is t zu vcrmeiden. Ausgiebige Volldiingung w irkt 
gegen Pythium , Fórderung des Jugendwachstums der Riiben gegen Aphanomyces. —
2 . Die Rubenmiidigkeit en tsteh t durch Nematoden. Zichorienanbau veringert den 
Nematodenbefall, auch die Zwiebel soli ahnlich wirken. — 3. Die Rubenfliege (auch 
Runkelfliege genannt) t r i t t  in  3 Generationen auf. Aufstellen von Zuckerlosung m it 
Arsen oder besser Fluornatrium  vernichten die 2. u. 3. Generation (Larve u. Fliege). 
E in natiirlicher Feind der Rubenfliege is t die Schlupfwespe, dereń Zucht bisweilen 
zur Bekampfung herangezogen -ndrd. —- 4. Die Rubenwanze befallt bereits die jungę 
Saat, krausclt die B latter u. laBt die Riibenkorper zu abnormen Formen auswacbsen, 
die hohl sind u. GewebezerreiBungen aufweisen. Im  H erbst wandern die Wanzen 
in  Feldraine ab. Aufdi-illen des Feldbodens einige Meter vor den Rainen u. Bestauben 
dieses Streifens m it „R i 26“ von M ERCK-Darm stadt h a t einen gewissen Erfolg in 
der Bekampfung gebracht. — 5. Der oder Schildkdfer w ird im  Madenzustand
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gu t durch Arsenstaubem ittel verniclitet. — 6 . Der Giirtelschorf wird durch trockene 
Jalire im W achstum gefórdert. Der erregende Pilz befallt die unm ittelbar unter dem 
Erdboden liegenden Teile der Riibe u. ru ft dort eine Verkorkung der Oberhaut hervor. — 
7. Die Blattfledxnkrankhe.il t r i t t  schwach u. spa t im H erbst auf u. ist besonders fur 
die warmeren Riibenbau treibenden Liinder von Bedeutung. Sie fiihrt zum Absterben 
der B latter. Ziichtung von Pflanzen, die widerstandsfahig gegen den Pilz (Carcospora) 
sind, sind im Gange. —  8 . Der Lausebefall erscheint vornehmlicli bei den Samenriibe. 
Ais Zwischenwirt kom m t das Pfaffenliiitchen in Frage. Vernichtung dieses Zierstrauches 
in Riibengegenden erscheint deslialb notig. (Dtsch. Zuckerind. 54 . 845—49. 3/8. 
1929.) F r i e s e .

O. W. W illcox, Riibentrocknung vor der Zuckerextraktion. D ie Troeknung der 
Riiben yor der Zuckergewinnung bietet n icht zu unterschiitzende Ersparnismóglichkeiten 
fiir die Riibenzuekerindustrie. Besonders wird erwahnt, daB die zurzeit auftretenden 
Verluste an Zucker auf diese Weise stark  herabgemindert werden, die unausbleiblich 
sind, wenn die Riiben naB vor der E xtrak tion  in  groBen H aufen eng gelagert werden: 
(Sugar 31. 425—29. Dez. 1929.) F r i e s e .

Josef ‘Hamous, Aufbewahren der Safte in  nićhtisolierten Belmliern. D urch das
Aufbewahren der Zuckersafte in  offenen, n icht isolierten B ehaltern entstehen Warme- 
verluste, weil der Saft bei Beruhrung m it den GefaBwanden u. der L uft bedeutend 
abgekiililt wird, weshalb Vf. die Verwendung isolierter B ehalter vorschlagt. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak Republ. 54. 188. 3/1.) F r i e s e .

Arthur Wright, FEinc-Filter fiir  Zucker. Das FEinc-Filter ist ein automat. 
Trommelfilter, bei dem das Auswerfen des Filterkuchens m ittels Abstreifens u. Weiter- 
fordem s desselben durch das F ilterm aterial selbst besorgt w ird; sogenannte Abstreich- 
entladung, ausgelost durch ein System endloser Bander. (Facts about Sugar 24. 689. 
20/7. 1929.) ' F r i e s e .

Janko Prochazka, Zur Frage der kunstlichen Kiihlung von Fullmassen. Kiinstliclic 
Kiihlung von Nachproduktfiillmassen is t  dort am Platze, wo der M uttersirup des 
fertigen Sudes n icht mehr ais 65 bis 6 6 %  Reinheit besitzt. Bei hóheren Reinheits- 
([uotienten is t langsamere Kiihlung zu empfehlen. Die K onstruktion der Kuhlvori'. 
kann hier keine besondere, geschweige denn priiponderante Bedeutung haben. (Ztschr. 
Zuckerind. eechoslovak. Republ. 54. 194—95. 10/1.) F r i e s e .

L. R. Bliss, Chlor ais Zuckerbleiclmitłel. Die Polarisation der Melasselsgg. bei 
der Methode von H o r n e  gestaltet sich durch die dunkle Farbung der F iltra te  schwierig. 
Eine Verminderung dieser durch Verdunnen erscheint nach Vf. n icht p rak t., weil 
die Melasselsgg. mindestens 13, giinstigst aber 15%  Brix zur Polarisation sta rk  sein 
sollen. Yf. beschreibt Verss. m it Cl2, um solche Lsgg. fiir Polarisationszwecke genugend 
zu entfiirben u. zwar arbe ite t er 1. m it gasformigem Cl, 2. m it Chlorwasser. 3. stellt 
er ein Reagens ber (.,Chlor-Salzsaurereagens“ ) aus konz. HC1, indem er dereń spezif. 
Gewicht durch Zugabe gesatt. Cl2-W. auf 1,1000 herabdriickt. Dieses Reagens fiihrt 
er in  die STEUERW ALD-HERZFELDsche Methode der doppeltenPolarisation der Melasse
lsgg. ein. Es invertiert den Rohrzucker u. b le ic h t g le ich ze itig  die Melasselsgg. aus. 
(Sugar 31 . 3—5. 57— 59. 99—101. 194— 95. Mai 1929.) F r i e s e .

Wenzel Konn, Anderungen der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Zuckers 
bei der A ffination und Entfarbung. 1. B e i  d e r  A f  f i n a t i o n :  Durch Ausdecken 
des Rohzuckers m it k. W. bei Anwendung desselben bis zu 30%  auf Rohzucker nimmt 
m it sinkender Leitfahigkeit (Carbonatasche) die Farbę sowie Luminescenz ab. Die n. 
Lsg. der gewonnenen Affinade weist nach beendeter Ausdeckung eine Farbę von
1,71° Stam m er auf u. en th a lt 0,05%  Carbonatasche. Durch Affination des Rohzuckers 
m it 60%ig. Decksirup gelangt m an zu einer Affinade, dereń Normallsg. nur 7%  der 
urspriinglichen Farbę u. 4,9%  Carbonatasche des ursprungliclien, zum Ausdecken 
genommenen Rohzuckers betrag t. Die Luminescenz is t jedoch noch ziemlich bedeutend, 
das is t 19 Einheiten. — Bei der Ausdeckung m it 40%ig. Lsg. von reinem Zucker (bis 
100°/o Zuckerlsg. auf die urspriingliche Affinade) gelangt man fast zu einem Zucker, 
der seine physikal.-chem. Eigg. betreffend dem inland. Zucker hinsichtlich Farbę, 
Carbonatasche, Luminescenz u. Oberflachenspannung entspricht. —  2. B e i  d e r  
m e  c h a n .  F i l t r a t i o n s e n t f a r b u n g :  Bei der Entfarbung der Affinade 
m it Spodium wird der H aupteffekt durch Verwendung von 2%  Spodium erreicht, 
wobei 56% der Farbstoffe en tfern t werden; die Luminescenz verm indert sich von 
27 auf 12 Einheiten u. von der Carbonatasche werden 23%  der urspriinglichen Menge 
beseitigt. — Durch E ntfarbung der Lsgg. von Affinaden m it reinem Kieselgur, Norit
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u. Carboraffin findet man, daB die Carbonatasclie (Leitfahigkeit) in  jedem Palle un- 
verandert bleibt, nur gelit aueh die Luminescenz zuruck, woraus hervorgeht, daB die 
Stoffe, welche diese verursachcn, nicht an  die Aschensubstanzen gebunden sein miisscn, 
wie das schon durch SANDERA bewiesen wurde. — Bei Verfolgung der Oberflachen- 
spannung zeigt es sich, daB sie zwar in  grober Annaherung m it dem Geh. an  organ, 
u. anorgan. Verunreinigungen zusammenhangt, daB es aber n icht móglich ist, die- 
selben in  eine direkte Beziehung zu einer dieser beiden Komponenten zu bringen. 
(Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 173—86. 3/1.) F r i e s e .

R. J. Brown und H. W. Dahlberg, Inversion von Jiohrzucker in Ruben-Rohzucker- 
sdflen. Vff. berichten, daB der Invertzuckergeh. von Riibenprodd. geringer Reinheit 
nicht ais MaBstab einer vorangegangenen Rohrzuckerinversion genommen werden darf, 
weil in derartigen Prodd. eine gewisse Zerstórung von Invertzucker sta ttfindet. In  
der Stufe 6—9 pn  wurde der Anteil der Invertzuckerzerstorung von der Konz. der 
Verunreinigungen abhangig gefunden. Die Wrkg. verscliiedener Faktoren auf den 
Anteil des Verlustes an  Rohrzucker in  Riibenzuckersaften wurde annahernd erm ittelt. 
Herabsetzung des ph des Zuckcrsaftcs von 8 auf 6 verm ehrt den Anteil des Rohr- 
zuekerverlustes ungefahr um das 10-fache, um 40%  die Verringerung der Reinheit 
von 100 auf 60°/o- E in Temp.-Anstieg von 10° steigert den Anteil um das 2—3-fache. 
Dieser wurde in  Riibenzuckersaften verschiedener Herkunft ais konstant gefunden. 
W urden Zuckersafte von 90°/o Reinheit m it 80%  Trockensubstanz u. einem pn von 
6 auf 80° erhitzt, so betrug der Anteil des Rohrzuckerverlustes das doppelte der nach 
J a c k so n  u. G il l is  von Sp e n g l e r  u .  T o d t  auf Grund der Inversionskonstanten 
errechneten Zahl. (Ind. engin. Chem. 21. 282—85. Marz 1929.) F r i e s e .

L. Rose, Rohrmelasse und fesłcr Zuckerrohrsaft. Eine der best charakterisierten 
Typ en von Melassen u. fcstcm Rohrsaft nennt man in  Costa Rica „D ulce". Bei dessen 
Zucker best. fand Vf., daB die Polarisationszahlen abnorm niedrig sind, sobald s ta rk  
karamelisiertes, oder gar angebranntes M ateriał vorliegt. Die Best. des Invertzuckers 
m it FEHLiNGscher Lsg. gibt infolge unvermeidbaren geringen E in tritts  von Inversion 
w ahrend der Verss. etwas zu hohe W erte. Auch die Erm ittlung des Gesamtzuckers 
m it F e h l in g  laBt durch reduziercnde, aber n icht garfahige Stoffe eine W ertuberhóhung 
von 2—3%  eintreten. Garverss. geben einwandfreie Zahlen m it reinen in  Zucker- 
u. Peptonlsgg. geziichteten Hefen. (Ztschr. Spiritusind. 52. 254—55. 15/8. 1929. 
Costa Rica, Laborat.- u. Betriebsergebnisse der staatl. Alkoholfabrik.) F r i e s e .

K. Solon, Wasserstoffionenkonzenlration und Alkalitat. In  den pn-Messungen 
besitzt m an ein gutes Mittel, um festzustellen, ob bei einem Zuekerfabriksprod. die 
Gefahr der Inversion besteht, oder nicht. — Fiir die Kontrolle der I. u. I I . Saturation 
sind pH-Messungen weniger wertvoll, weil auf alkal. Gebiet keine geeigneten Indicatoren 
zur Verfugung stehen. Diese Lucke is t  durch die Einfiihrung des Begriffs der prakt. 
natiirlichen R est-A lkalitat u. die Moglichkeit, diese Gro Se analyt. in  den Saften bc- 
stimmen zu konnen, ausgefiillt worden. Hierdurch haben die A lkalitatsbestst. an 
W ert gewonnen, so daB eine gcnaue chem. Kontrolle der Saturation, besonders der 
Endsaturation, angestellt werden kann. Die Differenz zwischen Alkalitatsbildnem 
u. Alkalitatsverzehrern ergibt die natiirliche R estalkalitat. Der optimale Punkt, bei 
dem am wcnigsten K alk in  den Saften vorhanden ist, is t bei einer A lkalitat erreicht, 
die die H alfte der prak t. R esta lkalita t ausmacht. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 925— 27. 
10/8. 1929.) F r i e s e .

R. Prochazka, Beitrag zur Bewertung der Knochenkohle und eine verbesserte Be- 
siimmungsmethode des Entjarbungsvermógens. Bei der verbesserten Methode werden 
in  ein blechernes DigestionsgefaB m it gut schlieBendem Kautschukring 100 g der zu 
untersuclienden Knochenkohle eingewogen u. hierzu 400 g einer leichteren K larę von 
hoehstens 60° Bg., dereń Saceharisation u. Farbę vorher festgestellt wurden, zugefiigt. 
Das GefaB wird dann gu t versehlossen u. im W .-Bad von 90° 15 Min. lang (vom Ein- 
stellen in  das vorbereitete Bad an gerechnet) unter ófterem Durchschutteln erwarm t. 
Es wird dann unter Zusatz von etwas Kieselgur filtriert u. im  ausgekiihlten F iltra t 
w erden dann die BALLING-Grade u . Farbę unter den gleichen B edingungen wie vor 
dem Vers. bestimmt. Aus der Differenz der einander entsprechenden W erte vor u. 
nach dem Zusatz der Knochenkohle berechnet m an das Entfarbungsvermogen in  % . 
(Ztsch. Zuckerind. ćechoslovak Republ. 54. 186—88. 3/1.) F r i e s e .

Kaushal K. Bhargava, Zamarons Methode der Mdasseklarung fu r  analyiische 
Zwecke. Erforderliche Lsgg.: 1. Calciumhypochlorit: 625 g trockenes Handelsbleich- 
pulver werden m it 1000 ccm W. zu einer diinnen Pastę yerrieben u. durch ein gewohn-

X II. 1. 89
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lichos F ilter filtriert. Erforderlich sind 700— 800 com der Lsg. (ca. 18° Bć.). 2. Neutrales 
B leiacetat: 300 g Bleiacetat werden in  W. gel., genau m it Essigsaure oder Natronlauge 
neutralisiert u. zu 11 aufgefiillt. Ausfiihrung der M ethode: 26 g der Melasse werden 
m it W. verd. u. un ter Nachspiilen restlos in  einen 200 ccm-Kolben m it Markę iiber- 
gefiihrt. Darauf g ib t m an tropfenweise 25,30 oder m ehr ccm der Hypocliloritlsg. zu, 
bis die dunkle Lsg. heli geworden ist. Nach Zusatz von 10 ccm der Bleiacetatlsg. wird 
k raftig  geschuttelt, abgekiihlt u. zur Markę aufgefiillt. Nacli F iltra tion  is t das F iltra t 
sofort zur direkten Polarisation geeignet. 50 ccm davon werden nach H er zfe ld  
invertiert u. polarisiert. Aus den beiden Polarisationsablesungen wird der Rohrzuckergeli. 
der Probe errcchnet. (In ternat. Sugar-Journ. 31. 421—23. Aug. 1929.) F r i e s e .

R. Ofner, Uber ein kupferarmes Reagens und seine Eignung fu r  die mafSanalytiscfte 
Bestimmung geringer Inverlzuckermengen. (Vgl. auch C. 1925. I I .  694. 1926. I . 1063.) 
Das Verf. beruht auf der Yerwendung schwach soda-alkal., m it Seignettesalz stark  
angereicherten Reagens, das in  bezug auf den Kupfergeli. eine nur 1/&0-n. Lsg. darstellt. 
Zu bereitende Lsgg.: 1. Genau 5 g  chem. reines krystallin. Kupfersulfat, 10 g chem. 
reines wasserfreies N a 2C03, 300 g zerstoBenes Seignettesalz u. 50 g krystallin. sek. 
N atrium phosphat werden zu 11 W. gel., m it 1— 2 Teeloffel Kieselgur oder Adsorptions- 
kohle Tersetzt, gemischt u. durch ein Faltenfilter filtriert. 2. 12 g K  J  u. 4 g Rhodankali 
werden zu 100 ccm gel. 3. 2,5 g 1. S tarkę u. 10 mg H g J 2 werden m it wenig W. an- 
gerieben u. der Brei in  1/2 1 li. W. gebracht u . umgerfihrt. 4. verd. HC1 (1: 1). 5. Yso-m 
N atrium thiosulfatlsg. 6 . Vso*n ‘ Jodlsg. (in 4— 5-facher Menge K J). —  Die Kupfer- 
lsg. w ird gegen die KJ-KCNS-Lsg. eingestellt. D er Vorzug des Reagens gegeniiber 
FE H L IN G -Lsg. ist, daB reine Saccharose nahezu gar n icht angegriffen w ird —  pro g Sac- 
charose is t nur 0,1 ccm vom Reagens in  Abzug zu bringen. — Durclifiihrung der 
lnvertzuckerbest. in  Prodd. der Zuckerfabrikation: 1. WeiBzucker, bzw. Raffinade: 
20 g werden in  einem 100 ccm-Meflkolben in  dest. W. bis zur Markę gel. 50 ccm 
dieser Lsg. =  10 g Zucker bringt m an in  einen 300 ccm -ERLENM EYER, fiigt genau 
50 ccm der Cu-Lsg., eine Messerspitze Bimssteinpulver zu, erh itzt 4— 5 Min. auf einer 
A sbestplatte m it 6,5 cm Durchmesserausschnitt. Man laBt genau weitere 5 Min. im 
Sieden, kiihlt sofort un ter der W .-Leitung ab u. t itr ie r t wie liblich m it der Thiosulfat- 
lsg. zuriick. 2. reiner Zuckersirup, wie un ter 1. angegeben. 3. Bei Prodd. geringerer 
R einheit is t ein blinder Vers. nótig. Sio sind vorher zu klaren, jedoch nicht m it Soda, 
sondern m it sek. N atrium phosphat. Auf 1 ccm Bleiessig mindestens 4 ccm Phosphat- 
lsg. (im 1 100 g N a 2H P 0 4-12 H 2 0). E in  Leervers. der Probe ohne Kochen is t auBerdem 
anzustellen. 4. Abnormal alkal. Prodd. sind vorher vorsichtig zu neutralisieren. Yon 
Rohzuckererstprod. verwendet m an 76,8 ccm des F iltra ts  der Polarisationslsg. 
(n. Gewicht un ter Zusatz yon 1— 1,5 ccm Bleiessig zu 100 ccm gel.), g ib t 10 ccm der 
sek. Phosphatlsg. zu, fiillt zu 100 ccm auf u. n im m t 50 ccm zur Best. Von Rohzucker- 
nachprodd. w ird das doppelte n. Gewicht eingewogen. Aus einer Tabelle liest m an dio 
%  Invertzucker bezogen auf 10 g Substanz gemaB der ccm' verbrauchter Titerfl. ab.
1 ccm Yso'11- Kupfer- bzw. Thiosulfatlsg. =  0,6 mg Invertzucker; bzw. 1,27 mg Kupfer 
(Cu). 1 mg Invertzucker verbraucht 1,65 ccm Yr.o-11- Kupferlsg. bzw. 2,10 mg Kupfer 
(Cu). (Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Republ. 53. 733— 38. 16/8. 1929.) F r i e s e .

O. Wolff, Uber die Beslimmung der Lóslichkeit von weijien Dezlrinen w id  lóslichen 
Starken. Vf. schlagt folgende Methode Yor: 5 bzw. 10 g auf einer Tarierwage genau 
gewogen, werden in  ein tariertes Becherglas gebracht. (Ein Glasstab m it einem Stiick 
Gummischlauch am  unteren Ende is t in  der Becherglas-Tara einbegriffen). Auf der 
Waage g ib t m an so Yiel W. Yon 20° zu, daB das Gewicht des D extrins u. W. genau 
250 bzw. 500 g betrag t. Auf einem W asserbad Yon 20° e rha lt m an die Misehung 
30 Min. lang genau bei dieser W arme unter Zerdrucken Yon Kliimpchen. Dann filtert 
m an durch ein trockenes Faltenfilter unter Verwerfung der ersten Filteranteile. Vom 
F iltra t bringt m an 25 bzw. 50 g in  auf der Analysenwaage gewogene Glaschen u. dampft 
im  Trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz ein. In  Fallen, bei denen die Loslichkeits- 
zahl zur Angabe der Eigg. Yon weiBen D estrinen  n icht geniigt, is t die Viscositat einer 
in  der W arme hergestellten Lsg. des gesamten D extrins auBerdem zu bestimmen. (Ztschr. 
Spiritusind. 52. 248—49. 8 / 8 . 1929. Forschungsanst. f. S tarkefabrikation.) F r i e s e .

Ralph Sadleir Falkiner, Australien, Vorbehandlung von Zuckerrohr durch Zer- 
schneiden oder ZerreiBen desselben in  kleine Stiicke, die in  einen Trog oder Kanał, 
der m it W. gefiillt ist, eingetragen werden. Die wertlosen Anteile setzen sich an der 
Oberflachę u. die wertvollen Anteile am Boden ab, von wo sie m ittels zweier endloser
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Bander ununterbrochen entfernt werden, indem das eine die Anteile vom Boden u. 
das andere diejenigen von der Oberflache m itnim m t. An H and von Zeichnungon 
is t die A pparatur naher beschriehen. (F. P . 671151 vom 9/3. 1929, ausg. 10/12. 1929.
E . P rio r. 26/3. 1928.) M . F . M u l l e r .

Alois Rolz, Aarberg, Schweiz, Kuhhorrichtung in  fu r  kryslalliaierende Massen, 
namentlich in  derZuckersiederei verwendeten Mischgefaften. Sie besteht aus auf die ganze 
Lange der Misclivorr. zwisehen den Riihrarm en verteilten gebogenen Schlangen, wobei 
die gemeinsame Zu- u. Ableitung fiir die Kuhlfl. auBerhalb des Mantels des Riihrapp. 
angebracht ist. (Poln. P. 9 937 vom 23/5; 1928, ausg. 15/6. 1929. D. Prior. 24/5.
1927.) SCHONFELD.

Berthold Błock, Berlin-Charlottenburg, Pyhw m eler fu r  Kalkmilch, versehen m it 
einem m it Gegengewicht oder Feder ausgeglichenem, von der F l. durchstróm ten Pykno- 
metergefaB, dad. gek., daB die Kalkmilch gegebenenfalls unter kreisender Bewegung 
m it einer Geschwindigkeit von mindestens 0,1 m/sek. durch die Yorr. hindurchstróm t. 
An Hand mehrerer Zeichnungen ist die App. beschriehen. (D. R. P. 488414 KI. 89 c 
yom 2/7. 1925, ausg. 30/12. 1929.) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Doleris, Die Superguatregarung und ihre prakiische. Anicendung. Beschreibung 

einiger Garyerss. nach dem neuen Verf. von Se j i ic h o n  (C. 1929. I I .  118). Wiedergabe 
des Garverlaufes in Kurven, die die Vortcile der neuen Arbcitsweise zeigen. (Rev. 
Viticulture 71- 407—10. 19/12. 1929. Lembeye, Basses-Pyrenćes.) G r OSZFELD.

J. Olberg, Schleimige und suppigdiinne Hefe am Schhifl der Hauptgarwig.
(Schweizer Brauerei-Rdsch. 40. 271—73. 20/11. 1929.) K o l b a c h .

A. A. D. Comrie, Das Slicksloffbediirfnia der Hcfe. K rit. Literaturiibersicht. 
(Journ. Inst. Brewing 35. 541—47. Noy. 1929.) K o l b a c h .

J. Raux, Die Fabrikałionsschwierigkeilen. Die langsamen Fillrationen. Zusammen- 
fassendc Darst. der bei der Maischefiltration moglichcn Storungen. Ursachen u. Ab- 
MtfsmaBnahmen. (Brasserie e t Malterie 19. 198—202. 213—19. 229—32. 263— 67. 
20/11. 1929.) K o l b a c h .

Rudolf Kiihles, Unlersuchung iiber die Atrwung der Gerste wahrend der Vtrmćilzung. 
In  yerschiedenen Stadien d es Malzungsprozesses wurde d e r  Sauerstoffyerbrauch d e r 
getrockneten u. gemahlenen Gerste m it Hilfe des W ARBURGschen Respirometers be- 
stim m t. Je  0,5 g Mehl wurden m it sekundarem N atrium phosphat (a is A ktiyator), 
Natriumzymophosphat (a is Donator) u. W. zu 5,5 ccm aufgefiillt, d ie  Suspension m it 
Sauerstoff gesatt. u. der Sauerstoffyerbrauch wahrend einer Stunde beobachtet. In  
d e r  Gerste w a r d ie  Atmung a m  schwachsten, beim Weichen u. wahrend d e r  Keimung 
stieg sie  a n  u. erreichte im  ersten Darrstadium  (obere Hordę) ih r  Masimum. Beim 
Abdarren wurden die  Atmungsenzyme durch d ie  hohe Temp. stark  geschadigt. Warme 
Haufenfuhrung erhohte d ie  Atmung. (Wchschr. Brauerei 46. 489—91. 501—03. 7/12. 
1929. Munchen, Wiss. S tation f. Brauerei.) KOLBACH.

E. S. Salmon, Priifung von neuen IIopfensorte,n. Eine Anzahl von neu gezuchteten 
Hopfensorten -wurde in groBerem MaBstab angebaut u. E rtrag , Krankheitsbefall u. 
Harzgeh. festgestellt. Einzelne Sorten waren auBerordentlich harzreich. Der Humulon- 
geh. betrug z. B. in  einem Falle 10,67% gegen 8,38%  i™ besten Handelshopfen. (Journ. 
Inst. Brewing 35. 523— 32. Nov. 1929.) K o l b a c h .

H. Liiers, Brauwasserstudien. U nter Verwendung desselben Malzes wurde m it 
folgenden Brauwassern helles Bier im prak t. Betrieb hergestellt: 1. Rohw. m it 15,0 
deutschen Hartegraden, woyon 14,2° Carbonątharte, 2. Rohw. m it K alk auf 3,2° 
Carbonathiirte gebracht, 3. Rohw. wie 2., aber die bleibende H artę m it Gips auf 7,0° 
erhóht, 4. Rohw. m it Milchsaure neutralisiert. Bei einem 5. Sud wurde Rohw. yer
wendet, aber die Hopfenkesselwiirze durch Milchsaurezusatz auf dasselbe pn gebracht 
wie es die Wiirze aus Vers. 2 hatte . Am besten schmeokte das Bier aus Vers. 2 u. am  
Hchlechtesten das aus Yers. 1. Dmikles Bier hingegen entspraeh dem Miinchener Typ 
besser, wenn es m it W. von 16° Carbonatharte hergestellt wurde ais m it W. von nur
1,7° Carbonatharte. — Analyse der Wiirzen u. Biere. (Wohsohr. Brauerei 46. 469—74. 
16/11. 1929. Munchen, Wiss. S ta t. f. Brauerei.) K o l b a c h .

Kurt Trautwein, Die Nebenprodukte der Bierbrauerei. Chem, Zusammensetzung 
u. Nahrwert von Malzkeimen, Malzausputz, B iertrebem , Hopfentrebern u. Bierhefe.
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(Ztschr. ges. Brauwesen 52. 209—14. 9/11. 1929. Hochschule Weihenstephan, In st. 
Theoret. Garungsphysiologie.) K o l b a c h .

E. Liihder, Mastschlempe. Um Schadigungen der gesetzlichen Beschriinkung des 
Brennrechtes infolge zu geringen Schlempcanfalles fur das Vieh mógliehst auszu- 
schlieBen, wird das Mastschlempeverf. empfohlen. U nter Mastschlempe yersteh t m an 
den Riickstand einer unter kiinstlicher Hemmung der Garung erzeugten reifen Maische, 
die zwar keine Zuckerarten mehr, aber noch groBe Mengen unvergarbarer Dextrine 
enthalt. Zur Erzielung dieser Hemmung g ibt m an der frischen Maische im Vormaiscli- 
bottich durch ein besondercs Verf. eine derartige chem. Zus., daB die Garung in  den 
Bottichen bei einem bestimm ten P u n k t stehen bleibt. Beschreibung prakt. Einzel- 
heiten. (Ztschr. Spiritusind. 52. 371—72. 5/12. 1929.) GROSZFELD.

H. Wiistenfeld und C. Lucków, Versuche iiber das Verlialten vonDrogenmazeraten le i  
der Destillation. 4. M itt. (3. vgl. C. 1 9 3 0 .1 .140.) Angelikasamen: Dest. bis zum SchluB 
durchgefiihrt, ergibt den Charakter desM azerats; bei 70%  unterbrochen, laBt nur parfiim- 
artigeBukettstoffegew innen. A n is : In  der 1. F rak tion  t r i t t  das A netholarom afastw ider- 
lich siiB auf. Słernanis: Bei der Dest. bleiben sehr sauere, bitterliche u. adstringierende 
Bestandteile des Maccrats im Riickstand. Bitlennandeln: Das Bitterm andelol t r i t t  in der
1.Fraktion  (80%) g u t zutage u. erreicht in  der 2 .F raktion den H ohepunkt. Heidelbeeren: 
Eignen sich n ieh t zur Dest. Koriander: Das aromareiche M azerat laBt sich durch 
Dest. verbessern. Fenchel: Das terpentinólartige Eucalyptusarom a en tsteh t in  der
1. u. 2. F raktion. N ur fiir s ta rk  schmeckende B itte r zu verwenden. JoTiannislrot: 
G ibt weinbrandahnliche siiBe D estillate. Kakaobohnen: Miissen weitgehend dest. 
werden. Kardamomcii: Sparsame Verwendung in  Form  des Dest. Kolanu/}: Dest. 
zwecklos. Kubelen: D estillato haben geraniolartigen Gesclimack. Kummel: Nur 
nach Dest. venvertbar. 3Iuskalnu/3: MuB weitgehend dest. werden. Macis: desgl. 
Faradieskomer: Dest. zwecklos. Pimenl: M acerat w ird n ieht durch Dest. verbessert. 
Sellerie: 3. F rak tion  gut. Tonkabolmen: Das Cumarin findet sich in  den letzten Frak- 
tionen. Wacholderbeeren: B ukett rein nur in  der 1. F raktion. Condurangorinde: Dest. 
zwecklos. Angostxuarinde: Dest. n ieht angangig. CalecJiu: Dest. en th a lt keine fliichtigen 
Aromastoffe. Chinarinden: Dest. n ieht iiblich. Guajakliolz: 1. u. 2. F raktion  g u t ver- 
wertbar. Massoyrinde: Dest. zwecklos. Quassia: Desgl. Sandellioh: N iclit destillier- 
bar. Sassafras: D estillate sind unrein. Zim trinden: Zimtaroma schon in  der 1. Fraktion 
auftretend (weiBer Zim t w ird n ieht dest.). Larclienschwamm: Bei der Dest. finden 
sich ólig-ranzige Bestandteile im D estillat, w ahrend der charakterist. bittersiiBe Ge- 
schmack im Riickstand bleibt. (Dtsch. DestiOateur-Ztg. 50. 672—73. 12/10. 1929. 
Berlin, A. T. L. In st. f. Gar-Gew.) F r i e s e .

S. B. Schryyer, Die Cliemie der Eiweiflstoffe und ihre Bedeulung lei der Bier- 
herstellung. Im  Hinblick auf das Verh. der Hefe gegeniiber den einzelnen Stickstoff- 
verbb. der Bierwiirze wurde vor u. nach der Garung der Gesamt-, der Peptid-, der 
Amino-, der Amid- u. der Ammoniakstickstoff bestim m t. Der Peptidstiekstoff ergab 
sich aus der Differenz zwischen dem Aminostickstoff u. der Aipidstickstoff aus der 
Differenz zwischen dem Ammoniakstickstoff vor u. nach der Saureliydrolyse. Die 
Verss. fiihrten zur Auffindung einer kolloiden, hum inartigen N-Verb., die das Wachstum 
der Hefe hem m t u. die wahrscheinlich beim Darren des Malzes aus EiweiBabbauprodd. 
u. K ohlehydraten en tsteht. (Journ. In st. Brewing 35. 532— 40. Nov. 1929.) KOLBACH.

S. B. Schryyer und E. M. Thomas, Die Stickstoffverli?idungen der Wiirze und 
ihre Assimilałion durch Hefe. Genaue Angaben bzgl. der Best. des Gesamt-, Peptid-, 
Amino-, Amid- u. Ammoniakstickstoffs in  Bierwiirze. (Vgl. yorst. Ref.) Einzelheiten 
miissen im Original eingesehen werden. — Eine Wiirze enthielt z. B. 80,0 mg Gesamt-, 
21,3 mg Peptid-, 13,3 mg Amino-, 7,1 mg Amid- u. 3,2 mg Ammoniakstickstoff in 
100 ccm. (Journ. In st. Brewing 35. 571— 76. Dez. 1929.) KOLBACH.

Bruno Griitzbach, Der Farlenton des Bieres in  seiner Alhangigkeit von der Be- 
schaffenheił der Darre. Bei hohen A bdarrtem pp. w ird nur dann eine Zufarbung der 
Malze yerhindert, wenn die Darre eine gute Zugleistung aufweist. (Wehschr. Brauerei 46. 
515— 16. 14/12. 1929. Bischofstein.) K o l b a c h .

Gurt Lucków, Wann ist ein deutscher Wein in  Bezug auf seinen Sauregelw.lt nieht 
mehr ais verkehrsfahig zu lezeiclinen 2 Es sollen deutsche WeiBweine ais n ieht mehr 
normal, aber ais noch nieht zu heanstanden gelten, die zwar iiber 0,09 g, aber nieht 
iiber 0,12 g fluchtige Saure enthalten. Bei deutschen Rotweinen liegen die Zahlen 
bei 0,12 bzw. 0,16 g in  100 ccm. W erden diese Hóehstzahlen iiberschritten, dann stellen 
solche Weine keine n. Handelsware mehr dar u. miissen auch gutachtlich in  dieser
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Weise bezeicłmet werden. Das h a t auch zu erfolgen, wenn die Geschmaeksprobe nichts 
Auffiilliges ergibt. (Wein u. Rebe 11. 327—28. Noy. 1929. Berlin, A. T. L. am Inst. 
f. Gar.-Gew.) F r i e s e .

L. F. Telle, Die Schwefelung der Mosłebei der W  einer nie besonders in  der Champagne. 
Vf. empfiehlt fiir m ittlere Jahre 70—80 mg S 0 2 fiir 1 Liter, fiir gute Jahro 50—60, 
fiir schleohte 100—120 mg. Besonders vorteilhaft is t  der Zusatz in  Form yon fl. S 0 2, 
wozu aber besondere Saehkunde notig ist, sonst am besten in  Form titrie rte r Bisulfit- 
oder Sulfit-Phosphatlsgg. (Buli. Assoe. Chimistes Sucr. Dist. 46. 529—33. Dez. 1929. 
Reims, Ecole de Med. e t de Pharm.) G r o s z f e l d .

Georg Lebbin, Isopropylalkohol. W arnung yor Anwendung des fiir auGerliche 
u. kosmet. Zweoke freigegebenen Isopropylalkohols zur H erst. von LebensmitteLn, ins- 
besondere Getranken. Die physiol. Wrkg. des Isopropylalkohols is t nach Vf. noch 
nicht hinreichend aufgeklart u. zudem kann die Handelsware Verunreinigungen schad- 
licher N atur enthalten. (Dtsch. DestiJlateur-Ztg. 51. 28. 14/1. Berlin.) Gr o sz fe l d .

J. de Clerck, Die Bedeulung des ?)// und der Pvfferung bei der Beurteilung des 
Malzes. Die Pufferung u. das pn des Malzes gestatten es, die Veranderungen des pn 
im Verlauf des Brauprozesses einigermafien genau yorauszusehen. Im  iibrigen sind 
die Beobachtungen noch nicht zahlreich genug, um schon je tz t die Beziehungen zwischen 
P h  u .  Pufferung eines Malzes u. seinem brautechn. W ert m it Sicherheit erkennen zu 
lassen. (Buli. trim estr. Assoc. anciens Eleves Ecole Superieure Brasserie Univ. Louvain 
29. 99—102. Dez. 1929.) K o l b a c h .

L. Heintz, Betrachtung iiber die Stammwiirzeberechnung. Es wird gezeigt, dafi dio 
Schwierigkeiten, die sich bei der Berechnung des E straktgeh. der Stammwiirze aus 
den Analysenwerten des Bieres ergeben, auf den U m stand zuriickzufiihren sind, daJ3 
sich das Gewicht der Wiirze bei der Garung andert. Da demgegeniiber das Vol. wahrend 
der Garung prakt. konstant bleibt, wird yorgesehlagen, s ta t t  m it Gewichtsprozenten 
m it Gewichtsvolumprozenten zu rechnen. (Wchschr. Brauerei 46. 513—15. 14/12. 
1929.) K o l b a c h .

Otto Rotter, Zur Bestimmung des Reisextrakles m it Formalin. Nach einigen 
Abanderungen eignete sich die Methode von MtjNDLER (C. 1929. I I .  230) zur Best. 
des Gerstenextraktes auch zur Best. des Reisextraktes. (Brauer-Hopfen-Ztg. Gambrinus 
56. 314— 16. Nov. 1929.) K o l b a c h .

J. Biirgi, Der Birektifikator und die Ausgiebigkeitspriifung bei der Untersuchung 
von Kirschwasser. Bei den Verss. enthielt die 4. Mickofraktion, die gewóhnlich triib ist, 
samtliche Aromastoffe des Kirschwassers. H ierm it wurde die Ausgiebigkeitspriifung 
durch Verdiinnung von 5 auf 50 ccm u. davon 0,5, 1,0, 1,5 usw. bis 4,0 ccm auf 10 ccm 
angestellt. MaBgebend is t die Verdunnung, bei der das Aroma noch schwach, aber 
sichcr wahrzunehmen ist. Bei unter amtlicher Aufsicht dest. Kirschwasser war dies 
bereits in  der 1. Verdiinnung der Fraktion, also 1: 200, der Fali. Jedes Kirschwasser 
m it weniger ais der Halfte dieses Aromageh. is t zu beanstanden. (Mitt. Lebensmittel- 
unters. Hygiene 20. 320—21. 1929. Brunnen, Kantonchemiker.) G r o s z f e l d .

O. Wolff, Die Bestimmung der gebundenen Starkę in  Piilpe. Zunachst is t eine 
Trockensubstanzbest. auszufuhren. Diese erfolgt in  genau gewogenen Uhrglasern 
von 10 cm Durchmesser. Sie fassen 20—30 g Piilpe. Diese wird auf der analyt. Waage 
eintariert. Die T ro ck n u n g  geschieht im Trockenschrank bei 120° (4—5 Stdn.). Dann 
bestimmt m an den Starlcegeh. m it dem Interferometer. Mit der gut durchgemischten 
Piilpe sind stets 2 Verss. anzustellen, in  einem, in  dem die Starkę m it Diastase ver- 
zuckert wird, in  dem anderen, in  dem sie unverzuckert bleibt. Man w agt je 10 g Piilpe 
g en au  ab. Dio e in e  Einwaago fiillt m a n  in  e in e n  200 ecm-KOHLRAUSCH-Kolben, 
die andere g ibt m an in  eine Reibscliale von 15 cm Durchmesser. Zu beiden setzt m an 
10 g m it HC1 gereinigten S eesan d  (S c h e r i n g -K a h l b a u m ). Zum Reibschaleninhalt 
fiigt m an 10—20 ccm W. u. reibt 10 Min. lang. Nach Abspiilen des Pistills iiberfiihrt 
m a n  d e n  Inhalt quantitativ  in  e in en  200 ecm-KOHLRAUSCH-Kolben, der dadurch 
nur reichlich halbvoll sein darf. Man kocht auf u. halt 1 Min. lang im Sieden. Dann 
kiihlt m an im Kiihlbad auf 40° ab. Inzwischen ist der K o lb e n  m it der u n z e rr ie b e n e n  
Piilpe zur Halfte m it W. gefullt u. eine Lsg. von 1 g  Diastase-Maltin (S c h e r i k g - 
K a h l b a u M) in  100 ccm W. bereitet worden, die m an filtriert. In  beide Kolben gibt 
m an davon je 25 ccm. Den Kolben m it der zerriebenen u. aufgekochten Piilpe stellt 
m an fur 1 Stde. in  ein Wasserbad von 40—42°. Nach dieser Zeit kommen beide Kolben 
in  ein Kiihlbad von 20°, naclidem man jeweils 1 g reinsten Kieselgur (S c h e r in g - 
K a h l r a u m ) zugesetzt h a t Die Inhalte der Kolben werden zur Markę auf gefullt,
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durchgeschiittelt u. durch trockenc Faltenfilter filtriert. Die ersten Anteile g ibt man 
verloren. Beide Lsgg. werden interferonie triert. Aus der Differenz wird mittels einer 
Tabelle der Starkegeh. der Pulpę abgelesen. (Ztschr. Spiritusind. 52. 231—32. 18/7. 
1929. Forschungsanstalt fiir Starkefabrikation.) F r i e s e .

CurtLuckow, E in  praktisches H iljsmiitel beim Ablesen von Spinddn. (W e in u . R eb e
11. 277—79. Okt. 1929. — C. 1 929 . I I .  2271.) F r i e s e .

J. Werder und c. Zach, Zur Unterscheidung von Trockenbeerwein und Naturwein 
mit Hilfe der Analysenguarzlampe. Trockenbeerweine zeigen im filtrierten u ltravioletten 
L icht eine blaue Luminescenz, wahrend Naturweine diese Erscheinung nicht geben. 
Die Weine sind vor der Unters. m it Tierkohle zu entfarben. Die Beurteilung der 
Luminescenz erfolgt durch Vergleich m it einer aus Glycerin hergestellten Skala. Typ 0 
entspricht einem reinen Naturwein, Typ V einem reinen Trockenbeerwein. Bei W einen 
von der In ten s ita t I I I  oder hoher kann  m it Sicherheit auf einen Geh. an  Trocken
beerwein geschlossen werden. tlb e r dio Ursache der Luminescenz der Trockenbeenveine 
laBt sich z. Z. noch nichts sicheres sagen. (Wein u. Rebe 11. 272—76. Okt. 1929. Lab. 
des Eidgen. Gesundkeitsamtes.) F r i e s e .

C. von der Heide, Der Nachweis des Obstweinzusalzes im  Traubenwein. Aschen- 
bestandteile, A lkalitatswerte geben nach W lDM ER, B r a u n  u . K a l b e r e r  keine 
sicheren Erkennungsmerkmale fiir Obstweinzusatze im Traubenwein; ebenso versagte 
in  m it  Kohle behandelten u. filtrierten  W einen der mkr. Nachweis von Starkę u. Gewebe- 
braohstiicken. R u d i g e r  u. D i e m a i r  haben nachgewiescn, daB die von S c h u l t e  
vorgeschlagenen Rkk. m it Bleiessig u. K -A cetat n ich t geniigen, auch n icht dio von 
GARDINER empfohleno G e rb sa u re rk . m it Ammoniummolybdat u. Salpetersaure. 
Dagegen erhalt m an charakterist. unterschiedene R kk. von Obst- u. Traubenwein 
m it Phosphormolybdansaure in  ammoniakal. Lsg. (Verf. von B r a u e r  zum Nachweis 
phenol. H ydrosylgruppen). Auch m it dem SEYD Aschen Gerbsaurereagens (Auro- 
natriumchlorid) ergeben sich bei reinen W einen ausgesprochene Farbungen, die bei 
Obstweinverschnitten versagen. Die B e strah lu n g sv e rff . sind noch n icht geniigend 
durchgearbeitet. Mit dem Sorbitverf. ge ling tesm it Sicherheit, 5%  Obstweinin Trauben
wein noch nachzuweisen. (Wein u. Rebe U .  251—71. Okt. 1929. Geisenheim, Wein- 
chem. Vers.-Station.) FR IESE.

Gg. Fiesselmann, Zum  Nachweis von Obslwein in  Traubenwein nach dem Werder- 
schen Sorbitverfahren. Das W ERD ERscho Sorbitverf. gestattet einen sicheren u. vóllig 
eindeutigen Nachweis von Obstwein in  Traubenwein. Die Identifizierung des Sorbit- 
benzals durch Uberfiihren in  die Acetylverb. is t in  allen Fallen zur Abgabe eines sichercn 
Urteils notig. Das Sorbitverf. is t ohne Schwierigkeit in  kurzer Zeit durchzufiihren 
u. fiir Reihenunterss. vorziiglich. geeignet. Trotzdem die Erfassung des Sorbits nicht 
quan tita tiv  ist, gesta tte t das Verf. fiir den A nalytiker wertvolle Scłdiisse auf den Grad 
der Verfalschung eines Weines m it Obstwein. Sorbit is t nach der Priifung zahlreicher 
Weine einwandfreier H erkunft ais ein dem Traubenwein vóllig ąrtfrem der Bestandteil 
zu betrachten (Wein u. Rebe 11. 317—26. Nov. 1929. Speyer, Unters.-Anst. f. Nahr.- 
u. GenuBmittel.) F r i e s e .

E. Arbenz, E in  Beitrag zur Obslweinchemie. Angestellte Verss. ergaben, daB 
die Rkk. von S c h a f f e r  u .  S c h u p p l i  (C. 1923. IV. 501), die bis zur Entdeckung 
des Sorbityerf. von W ERD ER ais die am  meisten anerkannte galt, n icht einer einzigen 
Substanz zuzuschreiben ist, sondern daB Verbb. der arom at. Reihe, die m it den Gerb- 
stoffen in  Verb. stehen, namentlicli Brenzcatechin u. Protocatechinaldehyd, die Red. 
bedingen. Daneben sind aber auch Aldehyde u. Brenztraubensaure an  der Rk. be- 
teiligt. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 20. 313— 19. 1929. Bern, Eidgen. Ge- 
sundheitsam t.) G r o s z f e l d .

G. Pepin Fils Aine, Frankreich (Gironde), DarsteUung von sufiem Wei/Suiein 
durch wiederholte FaBgarung u. Dekantierung in  einem k. GefaB in  einer C0 2 -Atmo- 
sphare. Die leicht geschwefelte Wiirze wird in  ein FaB bei 0° eingefiillt, das m it CO- 
gefiillt war, u. der Garung unterworfen. Nach vollstandigem Absitzen wird die Fl. 
abgezogen, leicht erwarmt, z. B. auf 15—18°, u. nach Zusatz von Hefe in  ein anderes 
FaB abgezogen u. der Garung iiberlassen, bis sich eine Schaumschicht gebildet hat. 
D er klare Most wird wieder in  das k. FaB unter C 02-Atmosphare gefiillt u. dekantiert, 
um dann wieder nach dem Abziehen u. Anwarmen in  das GargefaB gefiillt zu werden. 
Diese Arbeitsweise wird wiederholt, bis der N2-haltige Ruckstand einen Geh. von
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20 mmg NH 3  im L iter besitzt. Die Garung wird dann fortgesetzt, bis sie von selbst 
zum Stillstand kommt. Naoh der Klarung im k. FaB in  einer C02- Atmosphare wird 
das Prod. auf ein FaB abgefullt. (F. P. 670 547 vom 25/6. 1928, ausg. 29/11. 
1929.) M . F. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
O. B. Winter und O. D. Bird, Die Bestimmung von A lum inium  in  Pflanzen. I I .  

Aluminium  in Pflanzenmaterialien. (I. vgl. C. 1929. I I .  2801.) Vff. untersuchen 
den Al-Geh. einer groBen Anzahl von Nahrungs- u. F u tterm itteln  un ter Benutzung 
der friiher beschriebenen colorimetr. Methode. Es findet sich uberall Al, die Mengen 
wechseln zwischen 2 u. 325 Teilen pro Million Trockensubstanz. Die hohen W erte 
sind allerdings móglicherweise durch auBere Verunreinigungen, die n icht restlos ent- 
fem t werden konnten, yorgetauscht. Bei Materialien, die peinlichst gereinigt waren, 
fand man (Teile pro Million): Apfel 5,2, rotę Riiben 5,9, Kartoffeln 4,2, K arotten  22,8. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51- 2964—68. Okt. 1929. E ast Lansing [Mich.], Agriculture 
Exp. Stat.) K l e m m .

L. H. Lampitt, E. B. Hughes und H. S. Rooke, Furfurol in  erhilzlem Honig. 
(Vgl. G. 1929. I I .  1985.) Die weiteren Verss. zeigten, daB auch nach 12 Monaten Auf- 
bewahrung bei erhitztem Honig weder Furfurol noch Furfurolderiw . nachzuweisen 
waren. (Analyst 54. 736—37. Dez. 1929.) G r o s z f e l d .

Emile Belot, Die Tabakindustrie Frankreichs. (Rev. scient. 67- 618—26. 26/11. 
1929.) L e s z y n s k i .

G. Gabel und G. Kiprianow, Der Oehalt an Pektinsaure und Methylalkohol im  
russischen Tabak. Es wurde der Pektinsaure- u. CH3 OH-Geh. in  kaukas. Tabaksorten 
untersucht. Uber den Pektinsauregeh. is t bereits friiher (C. 1929. II . 2272) berichtet 
worden. Der CH3OH befindet sich in  n icht fermentiertem Tabak in  Form eines Dimethyl- 
esters, nach der Ferm entation ais Monomethylester der Pektinsaure. Der Vergleioh 
der CH3OH m it Pektinsaure is t somit ein Mittel zur Erkennung des Fermentations- 
verlaufs von Tabak. In  n icht fermentiertem Zigarettentabak ist das Verhaltnis von 
CH3 OH zur Pektinsaure 5,5— 6,4° / 0  (CH3 OH-Geh. im Tabak 0,945°/o). Im  fermen- 
tierten  Tabak sind 0,411—0,717% CH3OH enthalten; Yerhaltnis CH3 O H :Pektinsaure
2,9—3,2°/0. Zigarrentabak en thalt 0,228—0,401°/o CH3 OH; Verhaltnis CH3 O H : Pektin
saure 1,2—2,6%. Pfeifentabak en thalt 0,074—0,158% CH3 OH; CH3 OH: Pektinsaure =
0,4—0,7%. Machorka en tha lt 0,323% CH3 OH. (Biochem. Ztschr. 212. 337—46. 
11/9. 1929. Charków, In st. f. angew. Chem.) SCHONFELD.

J. H. Buchanan und O. E. Lowman, Jahreszeitliclie Anderungen im  Gefrierpunkt 
der Milch. Darst. in  einer Kurvenzeichnung. Verss., die Erscheinng durch W itterungs- 
u. Fiitterungseinfliisse zu erklaren. (Journ. D airy Science 12. 484—90. Nov. 1929. 
Ames, Jowa S tate Coli.) G r o s z f e l d .

Annę G. Benton, Schwankungen bei Milch verschiedaner Viertel desselben Euters 
Ihre Bedeutung bei Untersuchungen uber Gerinnbarkeit. Schwankungen bei einer K uh 
betreffend Milchmenge, Fettgeh., Trockenmasse des Serums, pn, A.-Probe, Koagulation 
bei 120°, Bakterienzahl. Tabellar. tlbersicht iiber an 6  Tagen yorgenommenen Yerss. 
(Journ . D aily Science 12. 481— 83. Nov. 1929. U. S. D epartm ent of Agriculture, 
Bureau of Dairy Ind .) GROSZFELD.

W. E. Krauss, Untersuchungen uber den Nahrwert der Milch. I I I .  Der Ergdnzungs- 
wert verschiedener Bestandteile von synthetischen Grundraticmen. (H. vgl. C. 1929. I I . 
809.) Hefe, Casein, Starkę, Agar u. Mc Co l l u Ms Salzgemisch 185 erwiesen sich ais 
wirksam zur Vermeidung der Ernahrungsanamie bei m it ausschlieBlich Vollmilchdiat 
ernahrten R atten . Der Grad der W irksamkeit beruhte im allgemeinen auf der yon jedem 
Stoff gelieferten Cu- u. Fe-Menge. Lebertran, Gelatine, polierter Reis, Weizenkeimól 
u. bestrahlte Milch waren unwirksam. Eine ausschlieBliche Yollmilchernahrung ad 
libitum bei R atten  liefert hinreichende Mengen Protein, Energie u. Vitamine, ermangelt 
aber der notigen Mengen Cu u. Fe. (Journ. Dairy Science 12. 438— 44. Noy. 1929. 
Woster, Ohio Experim. Station.) GROSZFELD.

John Hammond, Uber Milcherzeugung. L iteraturiibersicht. (Science Progress 
24. 231—38. Okt. 1929.) T r e n e l .

Soncke Knudsen und A. Sorensen, Beitrage zur Bakteriologie der Saurewecker. 
Die aus den Saureweckern isoliertcn Bakterien waren alle kettenbildende Kokken,
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die die gcwóhnliehen Eigg. der Milchsaurebakterien aufwiesen. In  den Saureweckem 
scheint eine Symbiose zwischen S tr. cremoris u. Betakokken stattzufinden. Unter- 
schiede im Bakterienwachstum der Milch yerschiedener Kiihe kann durch verschiedenen 
Geh. an baktericiden Stoffen bedingt sein. Die meisten aus Saureweckern isolierten 
Betakokken kónnen in  asept. Milch n icht wachsen, weil sie Spaltungsprodd. erfordem, 
die gewóhnlich von anderen Stammen geliefert werden. („Reifungsvorgang“ der Milch.) 
H ierauf beruht auch die genannte Symbiose. Verss. iiber Aufhebung der in  Blutserum 
u. Milch yorkommenden baktericiden Stoffe durch Erhitzen. Wahrscheinlich werden 
aber auch beim Erwarmen Spaltungsprodd. gebildet, die das W achstum gewisser 
Bakterien fordem. Zu unterscheiden ist bei den Betakokken zwischen der eigentlichen 
Milchsauregarung, durch die Zucker ausschlieClich in  Milchsaure umgebildet wird u. 
einer Garnng, durch die C02, Essigsaure u. geringe Mengen anderer Yerbb. entstehen. 
Bei letzterer findet ein Verbrauch von Saure (besonders Citronensaure) sta tt, ph am 
besten un ter 5. — Bespreehung der besonderen Verhiiltnisse bei Milch kranker Kiihe. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II . Abt. 79. 75—85. 2/10. 1929. Kopenhagen, Tierarztl. 
u. Landwirtsch. Hochscli.) G r o s z f e l d .

H. Claassen, Verwe.ndungsni6glichke.iten des Zuckers ais Viehfulter. Vom Rind 
w ird Futterzucker pro Kopf u. Tag m it 2—4 Pfund angebliek gut yertragen, bei Zugabe 
von Kalle u. Phosphorsiiure in  den nótigen Mengen in  Form  von Heu, Schlemmkreide 
u. pracipitiertem  phospliorsauren Kalk. Das Pferd nim m t 2,4 kg pro Tag Futterzucker 
m it Mais u. Haferstroh gut an. Schweine vertrugen je Tier u. Tag 750 g Rohrzucker I  
gut. E r  ergab eine koterweiehende W rkg. Der K o t wird dabei heller. Die Gewichts- 
zunahmen betrugen im M ittel pro Tier 0,92 kg. Das Sehlachtgewicht erhóhte sich um 
2,3°/ij. die Speckbildung wurde gefórdert, der Trockensubstanzgeh. des Fleisches 
erhdnte sich um  1,3%- Bei der H erst. von Silofutter h a t sich ein Zuckcrzusatz oft 
sehr Yorteilliaft erwiesen. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 927—29. 10/8. 1929.) F r ie s e .

Anneliese Niethanimer, Zur Verwendung der Formoltitration lei der Beurteilung 
von Lcbensmitteln. Die Priifung der friiher untersuehten Honige (vgl. C. 1929. II. 
2123) nach T il l m a n S u . K i e s g e n  (C. 1927. I I . 184) bestatigtc, daB bei negativer 
Bk. nach FiEHE ein gróBerer Formolwert erhalten wurde. Zwischen Hóhe des Pollen- 
geh. u. T itrationsw ert bestanden jedoch keine GesetzmaBigkeiten. Verss., die Formol
titra tion  zur Erkennung groBer Schalmmengen in  Kakao zu benutzen: 0,1 g Kakao- 
masse +  100 g W. gekocht u. nach E rkalten  titr ie r t yerbrauchte bei reinem Kakao
1,0—1,1, bei Schalen 0,4 ccm 0,1-n. Lauge. (Ztschr. U nters. Lebensmittel 58. 530—31. 
Okt. 1929. Prag, Techn. Hochsch.) GROSZFELD.

Karl Beck und Herbert Beck, Uber die Beeinflussung der colorimetrischen Kreatin- 
bestimmung nach Folin durch Neutralsalze, soiuie iiber das van Slykesche Verfahren 
zur Beslimmung der Abbauprodukte von Eiwei/3 bei Gegenwart von Kreatinin. Nach den 
Verss. (Kurvenzeichnungen, Tabelle) m it N aH C 03, N a2C03, Na2 S 04, NaCl, Na2 H P 04, 
Na^jPO.,, KC1, K 2C 03, K 2 SO.,, BaCl2 u. CaCl2 ist die Wrkg. der Erdalkalisalze betrachtlich 
gróBer ais die der Alkalisalze; besonders durch kleine Salzmengen wird der Farbton 
verhaltnismaBig am meisten geschwacht. Uber den aus K reatin in  u. Pikrinsaure ent- 
stehenden roten Farbstoff der jA F F E sch en  Rk. wurde folgendes erm ittelt: Die Er- 
starrungskurve der gesehmolzenen Gemische von K reatin in  u. P ikrinsaure deutet an, 
daB in  dem Gebiet eines Mischungsyerhaltnisses bis zu 20 Moll. K reatin in  auf 100 Moll. 
Pikrinsaure Mischkiystalle auftreten. Das K reatin in  lost sich gemaB Gefrierpunkts- 
bestst. im wesentlichen monomolekular in  der Pikrinsaure. Die Konstanto der mole- 
kularen Gefrierpunkteerniedrigung wurde zu 14,2, die molekulare Schmelzwarme 
zu 5,01 Cal. erm ittelt. Ais Trager der JA FF E schen  F arb rk . ist die Enolform des Krea- 
tin inpikrates anzuselien. Die Zus. des auf 2 Wegen dargestellten Farbstoffes mirde 
zu C.1H -0N 3 -CgH 2 0 H (N 0 2 )3 -H20  gefunden. Ais Ursache des zeitlichen Abblassens 
der FoLlNschen Lsg. wurde teilweise Umwandlung des K reatinins in  K reatin  u. ein 
irreversibler Abbau beider Stoffe durch das Alkali erm ittelt. Die Durchfiihrung des 
v a n  SLY K Eschen Verf. stoBt bei k re a t in in h a lt ig e n  Hydrolyseprodd. auf Schwierig- 
keiten; doch zeigen die E x trak te  im Gegensatz zu den Fleischmuskelfasern (vgl. BECK 
u. Ca s p e r , C. 1929. I. 1955) untereinander erhebliche Verschiedenheiten. (Ztschr; 
Unters. Lebensmittel 58- 409—25. Okt. 1929. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) Gd.

Glage, Zur Systematik bei der tierarztlichen Milchuntersuchung. Angabe je eines 
tierarztlichen Untersuchungs- u. Beurteilungsschemas fur frische Strichgemelke bei 
Prufung auf Sekretionssforung, fiir Mischmileh bzw. Marktmilch u. fiir Qualitatsmileh. 
(Dtsch. tierarztl. Wchschr. 37- 737—39. 23/11. 1929. Hamburg.) G r o s z f e l d .
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A. van Raalte und M. M. Lerner, Die Reduktasezeit der Milcli und ihre Bakterien- 
zahl. An 186 Proben Rohmilch wurde gefunden, daB eine kiirzere Reduktasezeit ais 
3l/a Stdn. mehr ais 1 Million Bakterien/com entspricht. (Chem. Weekbl. 26. 613. 21/12. 
1929. Amsterdam, Keuringsdienst van Waren.) Gr o s z f e l d .

E. S. Chase und F. G. King, E in  Vergleich des abgeanderten Babcock- und des 
Mojonnierverfahrens fiir  Butterfett in  Eiscreme. 45%  der Ergebnisse der abgeanderten 
BABCOCK-Verss. stim m ten m it denen nach M o j o n n i e r  u . 8 6 %  noch hinreichend, 
d. h. bis au£ ± 0 ,2% . E in Grund fiir die Abweichung, die hóchstens 0,5%  betrug, wurde 
n icht gefunden. Im  Mittel lagen die BABCOCK-Ergebnisse 0,04%  hoher ais die nach 
M o j o n n i e r . (Journ. Dairy Science 12. 473—80. Nov. 1929. Los Angeles, Cali- 
fornia.) G r o s z f e l d .

A. Gronover und P. Lederle, Vergleichende Versuche zur Bestimmung der Lecithin- 
phosphorsaure in  Speiseeisen und dereń Halbfabrikaten. Bei Anwendung der Best. der 
Lecithin-P 2 0 5  in  Speiseeis nach J u c k e n a c k  (1900) oder Gr o s z f e l d  (C. 1928. I. 
1725) zeigte sich, daB beim Eintrocknen ein Teil des Lecithins in A. unl. wird. Diese 
Verluste wurden durch Eintrocknen m it Gips oder besser m it Na2 SO., bei Ggw. von 
Bimsśteinpulver vor der E xtraktion  vermieden. Das von G r o s z f e l d  vorgeschlagene 
ExtraktionsgefaB nach B e s s o n  bewahrte sich. An Stelle der iiblichen Veraschung 
wurde m it Vorteil die nasse Verbrennung des E xtrak tes m it H 2 SO.t u. H N 0 3  u. Best. 
der P 20 5  nach L o r e n z  verwendet. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 58. 448—53. Okt. 
1929. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) Gr o s z f e l d .

L. V. Towt, Die Yerwendung des Mojonnier-Milchprobers zur Schnellbestimmung 
von Vanillin unter vorlavfiger Besprechung der Towtschen Bleizahl. Vf. verdam pft 
25 ccm eines alkoh. Auszuges, z. B. aus Eiscreme, in einer Petrischale bei Zusatz von 
10 ccm W. bei hóchstens 60° unter Anwendung eines Ventilators auf 2 ccm ein, se tzt 
wieder 10 ccm W. zu u. dam pft wieder auf 25 ccm ein, fiihrt in ein vorher auf 50 ccm 
geeichtes MeBgefaB iiber, se tzt 4 Tropfen Eisessig, dann 10 ccm Pb-Acetatlsg. (80 g 
des krystallisierten Salzes/1) zu, bringt auf 50 ccm, schiittelt u. zentrifugiert in  einer 
BABCOCK-Zentrifuge. 25 ccm der klaren FI. werden dann dreimal m it je 20 ccm A. 
ausgeschiittelt, Lsg. bei 55° Yerdampft, Riickstand iiber H 2 S 0 4 getrocknet u. ais Yanillin 
gewogen. W eitere Angaben iiber E rm ittlung der Menge der Pb-Fallung durch Zentri- 
fugieren. (Journ. D airy Science 12. 469—72. Nov. 1929. Oakland, California, Standard 
Creameries Co., L td.) GROSZFELD.

O. W. Chapman, Die Wirkung des Lecithins in  Milćherzeugnissen auf Butter- 
fettbestimmungen. Magermilch u. Buttermilch enthalten so betrachtliche Mengen 
Lecithin, daB diese das Ergebnis der F ettbest. nach dem Butylalkoholverf. erheblieh 
beeinflussen. Verss. zeigten, daB Lecithinzusatze das Ergebnis der F ettbest. erhóhten, 
u. zwar im Mittel um 76,5%  der zugefiigten Lecithinmenge. Die m ittlere Fettmenge, 
die in Buttermilch zuriickbleibt, betragt fiir die Molkereien Iowas 0,57%, n icht 0,7%  
gemaB d er Fettbest., weil das vorhandene Lecithin den hoheren Geh. vortausclit. 
(Journ. D airy Science 11. 429—35. 1928. Ames, Iowa, S tate Coli. Sep.) Gr o s z f e l d .

Edelhauser, Anderungsvorschlag fiir  die Einheitsmethode der Sandbestimmung in  
Reisfuttermehlen. Vf. schlagt folgendes Verf. zur Best. von Sand in  Reisfuttermehlen 
u. sonstigen S i02-haltigen Futtermitteln vor: 5 g Substanz vorsichtig vcraschen, die 
Asche 10 Min. m it 10%'g- HC1 kochen, filtrieren, Riickstand +  F ilter im Becherglas 
m it 100 ccm l,25% ig. KOH 30 Min. schwach kochen, filtrieren, m it h. HCl-haltigem 
W. auswaschen, veraschen. (Chem.-Ztg. 54. 44. 11/1. Hamburg, Handelslab. 
Dr. W a l t z in g e r , vorm. Dr. C. E n o c h .) K r u g e r .

Jolm D. Rue, Madison, Sidney D. Wells, Quincy und Francis G. Rawling,
Madison, V. St. A., Geruchloses Fasermaterial zum Verpacken von Eiern und anderen 
Nahrungsmitteln. Man erliitzt die Rohstoffe, wie Stroh, Flaclis, Seegras u. dgl. m it 
der wss. Lsg. eines Gemisches von Na»S03 u. Na„COz, worauf das Prod. m it W. aus- 
gewaschen wird. (A. P. 1724778 vom 13/9. 1926, ausg. 13/8. 1929.) S c h u t z .

Julius Flach, Heidelberg, Verfahren zur Ilallbarmachung von Friichten, Gemiise u. d. 
dad. gek., daB fiir diese Zwecke ein Strom indifferenter Gasc yerwendet wird, die 
auf einem regelbaren, dem Konservierungsgut angepaBten Feuchtigkeitsgrad ge- 
halten werden. (D. R. P. 487 684 KI. 53 c vom 18/3.1924, ausg. 21/12.1929.) S c h u z .

Frozen Food Products Ltd., K ent und A. H. Penfold, London, Konsermeren 
von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Gemiise, wie Spargel, Artischocken, Erbsen u. dgl. 
werden einer schąrfen Abkiihlung bis —15° F. unterworfen, worauf man sie m it Deztrose
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um hiillt oder zwisohen Schiohten yon Destrose in  Biichsen yerpackfc. (E. P. 321448 
yom 9/8. 1928, ausg. 5/12. 1929.) S c h u t z .

Jean Guillaume, F rankfurt a. M., Extraktion von Saften a m  Pflanzen, Fruchten 
oder dgl. un ter AusschluB von L uft in  Ggw. eines n icht oxydierenden Gases oder F l. 
u. Zusatz eines antisept. Mittels zu dem Saft, um eine Oxydation des Saftes oder der 
Stoffe, die dam it hergestellt werden, zu yerhindern. An H and einer Zeichnung is t 
die App. zur Ausfuhrung des Verf. beschriehen. (F. P. 670 093 vom 16/6. 1928, ausg. 
25/11. 1929.) M. F. M u l l e r .

Franz Muller, Zug, Schweiz, Vorrichtung zum Dórren von Qualitatsprodukten wie 
Obst u. dgl. m ittels in  einer Heizanlage von Feuergasen erwarmter Luft, die im Kreis- 
lauf durch die Heizungsanlago u. eine Dorrkammer gefiihrt wird un ter gleichzeitiger 
Regelung des Feuchtigkeitsgehaltes der D órrluft durch Einfuhrung von F rischluft. 
(Scłiwz. P. 133 275 yom 24/8. 1928, ausg. 16/9. 1929.) J o h o w .

Fritz Kiindig, Wallisellen, Schweiz, Herstellung von coffeinfreiem Kaffee. (Can. P. 
271716 vom 4/5.1925, ausg. 21/6.1927. — C. 1926. H . 2127 [Schwz. P . 114 904].) A l t p .

Johannes Sartig, Berlin-Zehlendorf, Verfdhren zur Entnicotinisierung von Tabak 
und Tabakfabrikaten m ittels N H 3 u . W .-Dampf bei Tempp. un ter 100°, dad. gek., daB 
der Tabak in  einem luftd ich t yerschlieBbaren GefaB bei Atmospharendruck auf dic 
gewahlte Temp. erh itz t u. darauf nach luftdichtem  AbschluB des GefaBes der Einw. 
von aus schwach ammoniakal. W. entwickelten Dampfen ausgesetzt wird, die nach 
dem Durchstreichen des Tabaka in  der Weise kondensiert werden, daB sio ohne Be- 
riihrung m it dem Tabak in  die erzeugende Fl. zuriickgelangen. — Eine Kondensation 
von Dampfen im Tabak wird hierbei vermieden, so daB das Aroma u. der Extraktgeh. 
unverandert bleiben u. lediglich das Nicotin ausgetrieben wird. Es gelingt so, auch 
Fertigprodd., wie Zigarren m it einseitig geschlossener Spitze oder Zigaretten m it 
Goldmundstiick vom Nicotin ohne Beschadigung zu befreien. — Eine Vorr. is t durch 
Zeichnung erlautert. ((D. R. P. 487 7 8 0 IO. 79c vom 4/3.1926, ausg. 16/12.1929.) A l t .

Salomon Szekely, Budapest, Herstellung konzentrierter Milch, dad. gek., daB man 
aus Milch in  an  sich bekannter Weise gewonnenes u. durch Salze, wie solche im Ton- 
zellenfiltrat der Milch enthalten sind, in  kolloidal losliche Caseinsalze yerwandeltes 
Casein, gegebenenfalls unter Zusatz anderer Nahrstoffe, wie Eidolter, KoMehydrate, 
siiBer Rohm, in  w. Milch yerruhrt. (D. R. P. 488 848 KI. 53 e vom 25/2. 1926, ausg. 
9/1. 1930. Ung. Prior. 1/12. 1925.) S c h u t z .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Fernando Alfaro Santesteban, Die Verwendung^'von ’ Trichlorathylen zur Ex- 

traktion der Ole von Olivenlrestern. Vor- u. Nachteile des Tri gegenuber anderen 
Lósungsmm. werden besprochen. (Afinidad 9. 83— 84. Okt. 1929.) WlLLSTAEDT.

Mitsumaru Tsujimoto, tlber den Kohlemmsserstoff Illipen und hohere Alkohole 
in  kauflicher Illipebutter. KOBAYASHI (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 25 
[1922]. 1188) h a t in  dem unyerseifbaren Teil der kauflichen Illip&mtter (wahrscheinlich 
von Bassiapflanzen) einen neuen festen KW-stoff u. einige hohere Alkohole aufgefunden. 
Ersterem  erteilte er ohne Mol.-Gew.-Best. die Formel C3 2H 5e u. den Namen „lllipen“. 
Vf, h a t ein O riginalpraparat (A) yon KOBAYASHI u. ein selbst dargestelltes P rap ara t (B) 
des Dlipens untersucht. Die Illipebutter zeigte F. 36— 37°, SZ. 4,5, VZ. 198,3, 
JZ . 5,49, Unyerseifbares 6,42%- Letzteres wurde durch 95%ig. A. in  einen 1. Teil 
(hohere Alkohole) u. einen unl. Teil (rohes Illipen) zerlegt. — P rap ara t A : WeiBes Pulyer 
aus Essigester, F . 63,5— 64° (bei weiterem E rhitzen yiscos, s ta rk  lichtbrechend), JZ. 
342,4, Mol.-Gew. (nach R a s t ) 933. Analyse ergab 85,9°/o C u. 11,9% H ; P raparat 
anscheinend etwas oxydiert. Hydrierung lieferte ein weiBes, yiscoses Prod. m it JZ. 
noch 185, uber 100° noch n ich t klar geschm. Bei der Dest. von A unter 4,5 mm 
wurden bis 360° ca. 40%  einer gelben, harzig riechenden F l. erhalten. —  P raparat B: 
WeiBes Pulyer aus Essigester, F . 64°, JZ . 352,0, Mol.-Gew. 912, 899. Analyse: 
86,4%  C u. 12,0%  H. Lieferte 296,5% A.-unl. Bromide. Hydrierung ergab ein weiBes, 
yiscoses Prod. m it JZ . 56, F . iiber 100°. A u. B sind also recht ahnlich. Die Formel 
des Illipens scheint C6 4H i„ 6 oder C6 5H 1 0 8  zu sein. •— Aus obiger alkoh. Lsg. wurden durch 
Einengen die hoheren Alkohole in  weiBen, faserigen K rystallen yon F. 205° erhalten, 
welche durch Digitonin in  A. n icht gefallt wurden. Nach Reinigung aus 90%ig. Aceton 
konstanter F . 210— 211°, dunne Prism en oder N adeln, JZ . 71,5, [oc]d1 4  =  +26,4° 
in  A. Analysen u. Mol.-Gew. (nach R a s t ) stim m ten auf G\7H ltiO. Der Alkohol is t also
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m it Cholesterin u. Sitosterin isomer. Mit Aoetanhydrid-H 2 S 0 4 hellrot, spater braun. 
Sohwer acetylierbar; Acetylderiv. zeigte VZ. 8 6  (ber. 130). Vf. nennt den Alkohol 
,,Bassisterin“. (Journ. Soc. chem. Ind., Jap an  [Suppl.] 32. 365 B—67 B. Dez. 1929. 
Tokio, Im p. Industr. Lab.) L i n d e n b a u m .

Hans Heller, Farbę und Geschmack. Manche dunklen Rohóle, wie Mohnól, sind 
gesehmacklich einwandfrei, bei anderen Ólen, wie Soja- oder Cottonól, ist- erst das 
raffinierte gebleichte Ol von reinem Geschmack. Aus Unterss. in  der Zuckerindustrie 
geht hervor, daB nicht alle Farbstoffe der Raffinade schlechten Geschmack bedingen. 
Der AnalogieschluB erscheint berechtigt, daB m an durch auswahlende Bleichung nur 
diejenigen Farbstoffe aus den Rohólen entfernen kann, die aromaverschlechternd 
sind. Das wiirde unter Um standen bedeutende Raffinationsersparnisse ermoglichen. 
(Allg. 01- u. Fett-Ztg. 26. 605— 06. 27/11. 1929.) H. H e l l e r .

— , Samen von Ałlanblackia Stulilmannii aus dem Tanganyikagebiet. Diese Samen 
wogen durchschnittlich 10,6 g u. die Kerne 8,2 g. Letztere enthielten 5,9% W. u. 
lieferten durch Auspressen 66,5°/o F ett. Das m it PAe. extrahierte F e tt  war weiB, 
fast geruch- u. geschmacklos u. zeigte folgende K onstanten: D .1 0 0 i5 0,8549, nn4 0  =  1.457, 
F. 40°, E. der Fettsauren 60°, SZ. 9,9, VZ. 189,6, JZ. 39,6, Unverseifbares 0 ,76% . 
Das nach Extraktion verbleibende Mehl war gelblichbraun, etwas b itter u. enthielt 
in %  13,9 W., 14,9 Rohprotein, 1,4 F ett, 58,6 Kohlenhydrate, 7,7 Rohfaser, 3,5 Asche, 
keine AJkaloide oder HCN-bildende Glykoside, aber wenig Tannin. Die Kerne gleichen 
in ihrer Zus. ganz denen yon A. floribunda (KisidwenuB) von der Goldkiiste. Das F e tt 
ware fiir die Seifen- oder Kerzenfabrikation, gereinigt auch ais Speisefett, das Mehl 
ais Diingemittel brauchbar. (Buli. Im p. Inst. London 27. 455— 57. Jan.) L b .

C. D. V. Georgi und Gunn Lay Teik, Kepayangdle. Kepayangól (Pitjoungól) 
entstam m t den Samen von Pangium edule ( P o k o k  K e p a y a n g  I )  u. Hodgsonia 
capniocarpa ( A k a r  K e p a y a n g  H) .  I :  Die weiflen, an  der Luft rasch dunkel 
werdenden Kerne (60,7%  der Frucht) onthalten 44 ,5%  W. u. 24 ,8%  Ol (PAe.), auf 
die wasserfreie Substanz berechnet also 44,7%  Ol. Das gelbe, angenehm duftende Ol 
h a t D . 3 0  0,9132, iidj 0  =  1,4660, VZ. 196,5, Jodzahl (WlJS) 108, 0 ,6%  Unverseifbares. 
Titer 20,4. Wegen der Anwesenheit eines cyanogenen Glucosides in  den Kem en is t 
Verwendung ais Speiseol fraglich. — H : Die gelblich-weiBen Kerne (33%  der Fruoht) 
haben 46,3%  W., 35,7%  Ol (PAe.), also 66,5%  Ol auf Trockensubstanz berechnet. 
Das hellgelbe nuBólahnlicho Ol h a t D . 3 0 0,907, n D 3 0  =  1,4613, VZ. 201,2, Jodzahl 67, 
SZ. 3,6, u. 0 ,4%  Unverseifbares; T iter 42,1. Die meist unter dem gleichen Sammel- 
nam en zusammengefaBten Ole sind also voneinander sehr verschieden. Auch die 
Verwendung von II is t wegen des HCN-Geh. der Saat u. wegen dereń sparlichen Vork. 
unwahrscheinlich. (Malayan agricult. Journ. 17. 392—97. Nov. 1929.) H. H e l l e r .

K. Taufel und W. PreiB, tjber die Umesłerung von Neutralfetten mit Buttersaure. 
In  Anlehnung an D. R. P. 402 121 (C. 1925. I. 2742) u. D. R. P. 407 180 (C. 1925. I- 
787) angestellte Verss. zeigten, daB eine Umesterung von Neutralfetten m it B u tter
saure u. die sich anschlieBende Wiederveresterung der freien Fettsauren m it Glycerin 
bis zur Einstellung eines Gleichgewichtes moglich sind, wobei bis zu etwa 80%  der an- 
gewendeten Buttersaure in  Glyceridbindung eingefuhrt werden kónnen. Die Ent- 
sauerung des Reaktionsprod. durch Neutralisieren der ath . Fettlsg. m it Alkalicarbonat 
u. folgendes Auswaschen der Seifen verliefen befriedigend. Die Einfiihrung der B u tter
saure in  das F e tt bew irkt eine erhebliche Erniedrigung des F ., z. B. bei Rindsfett m it 
7 %  Buttersaure von 44° auf 37°, bei „Gandelite extra“ m it 10%  Buttersaure von 51,5° 
auf 42,5°. Je  nach A rt der Ausgangsstoffe u. Menge der angewendeten Buttersaure 
lassen sich F ette  m it gewiinschtem F. herstellen. Die Veredlung von F etten  durch Ein- 
fiihrung von Buttersaure besteht darin, daB einerseits ahnliche gemischtsaurige Glyce- 
ride entstehen, wie sie in  der B utter vorhanden sind, andererseits auch hochschmelzende 
F ette  ais Speisefette verwendbar werden. Hervorhebung der Bedeutung dieser Tat- 
sache fiir die Margarineindustrie. Bei „Candelite e s tra “ t r i t t  durch die Umesterung 
keine Beeintrachtigung der H altbarkeit ein, auch bleibt das gute Wasserbindungs- 
vermógen im  umgeesterten Prod. erhalten. Der umgeesterte Rindstalg schmeckt 
angenehm, zergeht leicht auf der Zunge, is t weich u. salbenfórmig u. h a t im Geruch, 
besonders beim Schmelzen, eine gewisse Ahnlichkeit m it B utter. Das umgeesterte 
„Candelite ex tra“  is t ein ziemlich weiches P raparat vom Typus des Rindsfettes, das 
beim Schmelzen ein geringes Butterarom a entwickelt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 
58. 425— 33. Okt. 1929. Miinchen, Forschungsanst. f. Lebensmittelchemie.) Gd.

J. Davidsohn, Bericht aus dem Gebiet der Ole, Fette und Seifen. Fortsetzung von



1 4 0 0 HXVII. F e t t e ; W a c h s e ; S e i f e n ; W a s c h m i t t e l . 1 9 3 0 . I .

C. 1929. II . 3080. Yf. bespricht eine Reihe yon neueren Arbeiten aus dem Gebiefc der 
Ole, Fette u. Seifen. (Leipziger Monatssehr. Textil-Ind. 44. 307—09. 353—54. 402—4. 
452—53. 1929.) B r a u n s .

— , Vorlaufige M itteilungen iiber die Erforschung von Seifen. Die ais Siccative 
geeigneten (fett- u. harzsauren) Seifen sind in  ihren Medien (Ol, F irn is u. dgl.) stets 
dispergiert (kolloidal gel.), wie Messungen der Gefrierpunktsdepression von Lsgg. 
dieser Seifen in  Bzl., Olsaure u. Triolein ergeben. Die Ergebnisse der Unterss. von 
siccativhaltigen Ólfarben u . Farbpasten m it dem Mobilometer (G a r d n e r -P a k k s - 
Test), ferner auf H altbarkeit der Mischungen, Yiscositatsanderungen infolge der Siccatiy- 
zusatze, usw. sind noch nicht reif fiir allgemeine SchluBfolgerungen, da die Farben 
sehr komplizierte Rk.-Systeme sind. Die zahlreichen D aten sind tabellar. geordnet. 
(Paint, Oil chem. Rey. 8 8 . 100—110. 24/10. 1929. Philadelphia, Farben- u. Laek- 
fabrikantenclub.) R i e t z .

Fred Winter, Bemerkungen iiber moderne Rasierseifen. Zur H erst. hochwertiger 
Rasierseifen wird Talg u. dgl. bzw. (noch besser) nur S tearin m it der aquivalenten 
Menge KOH +  NaOH „ k a lt“  verseift. Die Lauge is t  zweckmaBig im Yerhaltnis 2 :1 , 
bzw. 8 — 9 zu 2— 1 gemischt. In  die fertige Seife w ird gepulverte Cocosseife in  pas- 
sender Menge einpiliert, dam it der Schaum voller wird. Uberschussiges freies Alkali 
wird m it Stearinsaure neutralisiert; unyerseiftes N eutralfett darf n icht in  der Seife 
sein. Der EinfluB von Zusatzen wie Glycerin, Vaselin, Cremes, Parfiims usw. wird 
kurz beschrieben. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 24. 353— 54. Aug. 1929.) R lET Z .

Masawo Hirose, Gewinnung hoherer Alkohole und Seifen aus Wachsen. I. Duftlose 
Seife und Wachsalkohol aus Spennkopfól. Das aus dem Kopf des Spermwals isolierte
01 ha tte  D .10, 0,8738, SZ. 2,9, VZ. 146,3, Jodzahl (WlJS) 64,7, nD 1 0  =  1,4575, 37% 
Unyerseifbares. Dieses, eigentlich ais fl. W achs zu bezeichnende Ol wurde m it Na tron- 
lauge bei 150° verseift. Mittels Aceton wurden 22,1%  des Olgewichts an  Wachsalkohol 
vom F . 33—35,5° extrahiert. Die wachsfreie Seife war hellgelb, ohne Fisehduft, lager- 
bestandig. Da die E xtrak tion  prakt. n icht durchfuhrbar ist, wurde der Alkohol unter 
13 mm bei ca. 200° durch Dest. entfernt. Geringe Zers. des Seifenriiekstandes, der 
von grauer Farbę, duftlos u. in  w. W. k lar 1. ist. R uckstand h a t ca. 10%  Unyerseif
bares, kein freies Alkali u. steh t hinsichtlich der Reinigungskraft auf der Stufe einer 
Feinseife, sodaB diese Destillationsseife in  Yerb. m it anderen Seifen prakt. Bedeutung 
besitzt. — Das D cstillat aus beschriebenem ProzeB besteht yorwiegend aus Oleyl- (A) 
u. Getylalkohol (B). A: F. 34°, VZ. 2,9, Jodzahl (W u s) 45,9, nr,5 0  =  1,4457; B: F . 33,5 
bis 35,5°, VZ. 3,1, Jodzahl 43,9, n D 5 0  =  1,4446. Beide haben schwachen, n icht un- 
angenehmen D uft. (Journ . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 32. 253B—54. Sept. 1929. 
Yoyohata b. Tokio, Kaiserl. Industrie-Lab.) H . H e l l e r .

josef Augustin, Interessante Anwendungsgebieie fiir  Nipagin. Mittels Nipagin, 
des p-Oxybenzoesauremelhylesters, lassen sich 3% ig. wss. H 2 0 2 -Lsgg. konservieren, 
Talkum u. andere Pudergrundstoffe sterilisieren, Brolonkapseln langer haltbar machen 
u. Korkstopfen vor dem Schimmeln bei Lagerung m it wss. Fil. bewahren. Da Nipagin 
beim Menschen selbst in  gróBeren Dosen keine Schadigungen hervorruft, so ist es 
selbst zur Konservierung mildwirkender Kosmetika geeignet. (Seifensieder-Ztg. 56. 
Der Parfiimeur 3. 127. 24/12. 1929. Miinchen.) H. H e l l e r .

Wallace H. Dickhart, Vorschlag einer Thiosulfatzahl fiir  Olirenol. (Amer. Journ. 
Pharmac. 101. 781—83. Noy. 1929. — C. 1930. I. 770.) H e r t e r .

J. Straub und R. N. M. A. Malotaux, Erstarrungskunen von Kakaobuiler. Fiir 
die Best. der Erstarrungslinie (Temp.-Zeitdiagramm) nach PiCHARD (C. 1923. IV. 776) 
werden 25—35 g geschmolzenes F e tt  in  einem DewargefiiB nach SHUKOFE (Quer- 
schnittzeichnung u. Abmessungen im Original) m it Thermometer ohne Ruhren unter 
W. yon genau 10° abgekiihlt u. Temp. alle 5 Min. notiert. F iir K akaobutter wurden die 
beiden K urventypen PiCHA RDs an  demselben F e tt, yor u. nach Behandlung m it HC1, 
gefunden, u. auf einen Geh. an  einem N iehtfettbestandteil, der die Krystallkernbldg. 
yerzógert, beim Brennen der Bohnen entstehen kann u. m it HC1 en tfern t wird, zuriick- 
gefiihrt. (Chem. Weekbl. 26. 596—99. 7/12. 1929. Amsterdam, Keuringsdienst van 
W aren.) GROSZFELD.

Societe Anonyme Des Produits Oleigues und Jean Alfred Louis Rozieres,
Seine, Frankreich, Vorrichtung zum  Reinigen von fetthaltigen Lumpen durch fluchtige 
Fettldswigsmiltel. Man behandelt zuerst m it  sch o n  fetthaltigem  T ric h lo ra th y le n  u. 
dann m it.reinem  Trichlorathylen. Das m it F e tt  gesatt. Trichlorathylen wird in  eine
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Deśtillierblase geleitet, das Losungsm. abgedam pft u. das zuriiekbleibende geschm. 
F e tt abgelassen. (F. P. 669 055 vom 24/5. 1928, ausg. 12/11. 1929.) F r a n z .

Laszló Auer, Budapest, Verfahrcn zur Veranderung der physikalischen Eigen- 
scltaflen von ungesdttigten Kohlenstoffverbindungen. (E. P. 289415 vom 26/4. 1928, 
Auszug veróff. 20/6. 1928. Ung. Prior. 26/4. 1927. — C. 1929. II . 2127 [Aust. P. 
1 2  262/1928].) D e r s i n . .

Martens & Watty, Hamburg, Verfahren zur Verbesserung des Geruches und des 
Geschmackes von Margarine durch Buttersaure, dad. gek., daS der fertigen Margarine 
auf je 50 kg 30 bis 35 g einer 5°/0ig. wss. Lsg. chem. reiner Buttersaure zugesetzt wird. 
(D. R. P. 488 260 KI. 53 h  vom 19/9. 1925, ausg. 23/12. 1929.) S c h u t z .

Erba Akt.-Ges., Ziirich, iibert. von: Willy Seck, Augsburg, Sulfonierte Ole, 
Fetle, Fettsauren und Wachse. (A. P. 1734 050 vom 3/2. 1928, ausg. 5/11. 1929.
D. Prior. 28/7. 1927. — C. 1928. II . 2521 [E . P. 294 621].) M. F . M u l l e r .

Sunshine Remedies Ltd., E n g la n d , Seife, insbesondere Iłasierseifenstange. (F.P. 
665 524 vom  11/12. 1928, au sg . 19/9. 1929. E . P r io r .  17/7. 1928. —,Ć. 1929. II. 2522 
[E . P .  315997]. [Ar c h ib a l d  M o n t g o m e r y  Low, L o n d o n ].)  E n g e r o f f .

Isser Davidsohn und Hermann Stadlinger, Hilfsbuch fiir das Gcbiet der F ette  und Fett- 
produkte. Leipzig: S. Hirzel 1930. (XV, 4S4 S.) 8°. Lw. M. 15.— .

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

S. G. Bakker, Die hygrosjcopische Natur von Teztilfabńkaten. Vf. g ib t in  einem 
Yortrag einen Ubcrblick iiber die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten iiber die hygro- 
skop. N atur von Textilfasern u. iiber die verschiedenen Einfliisse, die einen Wechsel 
im  Feuehtigkeitsgeh. der' Faser bedingen. (Trans. Institu tion  chem. Engineers 6 . 
162—67. 1928.) B r a u n s .

Clifford Carter, Leinengarn und -fadenbleicJie. Es wird die Vorbehandlung von 
Leinengarn fiir die Bleiche, der Bleichgrad, der Bleichverlust u. die Verwendung von 
Bleiehhaspeln u. das Troeknen bcsehriebcn. (Dyer Calico P rin ter 62. 304—05. 420 
bis 421. 15/9. 1929.) B r a u n s .

Paul Bald, Die Verwendung von Hilfsmitteln bei der Vorreinigung von Textilfasern. 
Die Entfernung von Emulsionen u. Schlichten aus Kunstseide, die Verwendung yon. 
Beuchhilfsmitteln bei Baumwolle u. von Fettlosungs- u. Emulgiermitteln bei Wolle is t 
besproohen. (Ztschr. ges. T estilind. 32. 933—35. 25/12. 1929.) SuVERN.

Herbert C. Roberts, Die Reinigung von olbeflecktcn Kunstseidewaren. Vf. bespricht 
die Entfernung von Ol- u. Metallflecken aus Kunstseidestriimpfen u. gewebten Waren. 
(Textile World 76. 1790—99. 28/9. 1929.) B r a u n s .

M. M. Tschilikin, Stickstoff in  Baumwolle und Leinen. Vf. schildert in  einem 
Vortrag Verss., um den N-Geh. der Baumwolle nach stattgefundenen verschiedenen 
mechan. Bearbeitungsprozessen zu bestimmen, um festzustellen, welchen EinfluB die 
mechan. Reinigungsprozesse in der Spinnerei auf die Entfernung der N-Verbb. haben. 
Ebenso wurde von Leinen in  Verfolg des Reinigungsprozesses m ittels Koehung u. 
Bleiche nach der Zweikochungsmethode N-Bestst. ausgefuhrt. Die Resultate dieser 
Unterss. sind in  Tabellen (ygl. Original) zusammengestellt. (Melliands Textilber. 10. 
883—85. Nov. 1929.) B r a u n s .

Carl D. Brandt, Die Vorbehandlung von Baumwollstuckwaren zur Erzielung bester 
Resultate bei der Kierabkochung. Die Bedeutung des reinen W. bei der Kierkoehung 
von Baumwollwaren u. die W ichtigkeit einer geeigneten Vorbehandlung m it lc. W., 
m it Soda- oder Seifenlsg., m it Fichtenolseife oder m it k. Saure geben giinstige Resultate. 
Eintauchcn iiber Nacht in  Malzlsgg., darauf folgen des Auswaschen u. T ranken m it 
Sodalsg. vor dem Einlegen in  den Kier is t die wirksamste Vorbehandlung. Dieses 
Verf. entfernt die groBte Menge von Fremdstoffen aus der Ware bei geringstem Alkali- 
verbrauch im Kier. (Textile World 76. 4362—63. 14/12. 1929.) B r a u n s .

Artur Schlieper, Die Verwendung der Starkeprodukte zur Erzielung einwandfreier 
Baumwollgewebe. F iir Appretur von Baumwollgeweben werden das Starkeprod. 
„Original QuellinSch“, die „aufgeschlossene" Starkę „Senegalin OKD“ sowie ein Zusatz 
yon Sapolin zur Erzielung eines weichen Griffes u. eines gewissen Glanzes empfohlen. 
(Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. Fachheft 3. 128—29. Nov. 1929.) H e s s e .
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Johannes Bartsch, Uber Zerstorungsformen von Wollhaaren und Baumwoll- 
fasern dargestellt an H a n i einiger Ergebnisse aus der texlilen Untersuchungspraxis. 
Nach einer in  den M itt. des D e u t s c h e n  F o r s c l i u n g s i n s t i t u t e s  f i i r  
T e x t i l s t o f f e i n  Karlsruhe erschienenen Arbeit w ird iiber Unterss. von geschadigten 
Trockenfilzen aus Wolle u. Baumwolle berichtet, die ergaben, daB einzelne Pilzteile 
ziemliche Untersehiede in  dem ak t. Sauregeh., der m it dem WULFFschen Foliencolori- 
m eter bestim m t wurde, zeigten. Auch die mkr. Unters. dieser Wollfasern zeigte eine 
Schadigung derselben. Im  zweiten Teil w ird iiber Zerstorungsformen yon Baumwolle 
beriehtet. (Melliands Textilber. 10. 859— 62. Nov. 1929.) B r a u n s .

L. Meunier und J. Vallette, tlber das Entbasten von Seide m it proteolytischen 
Fermenten. Verss. iiber das E ntbasten  yon Rohseide fuhrten fiir Pankreas zu folgendem 
Verf.: Rohseiden- oder Seide-Baumwollmischgewebe werden m it einer Seifenlsg. m it 
2%  Seife ber. auf Seide 1  Stde. bei 100°, Seide-Acetatseide- u. Seide-Yiscose-Miscli- 
gewebe bei 50° gehalten, dann  m it einer Lsg., die 750 g Pankreas Codex pro 100 kg 
Gewebe m it einem pn yon 8  behandelt. ZweckmaBig legt m an die W are erst 12 Stdn. 
in  ein schon gebrauchtes, dann nach dcm Trocken ebenso lange in  eine frische Pankreas- 
Isg. bei 37°. F u r Wolle-Seidenmischgewebe is t die d iastat. E ntbastung nieht zu emp- 
fehlen, wegen der Einw. des Pankreas bei ph =  8  auf Wolle. Verss. m it Superbatiiiase 
ergaben fiir dieses P rap ara t die gleichen Verhaltnisse wie bei Pankreas. (Rev. uniy. 
Soies e t Soies artif. 4. 1513—21. Okt. 1929. Lyon, Univ.) BRAUNS.

Werner Stockhausen, Beitrage zur K enntnis der Seidenerschwerung. (Vgl. C. 1930.
I. 772.) W ahrend der Belichtung w ird Sn- u. Sn-phosphaterschwerte Seide starker 
zerstort ais Sn-phosphat-silicaterschwerte Seide, moglicherweise spielt hier die kry- 
stalline Beschaffenheit der Zinnsaure eine besondere Rolle. Gewisse Farbstoffe ver- 
mógen bei unerschwerter u. besonders bei erschwerter Seide eine fur die Faser licht- 
schiitzende Wrkg. auszuiiben. M it P-Wo- oder P-Mo-Saure ersehwerte Seiden zeigten 
sich bei Belichtung haltbarer ais nur m it N a-Phosphat ersehwerte Seiden. Durch 
langere Rontgenbestrahlung konnte boi verschiedenen Faserstoffen eine geringe Ver- 
festigung beobachtet werden, nur ersehwerte Seide nahm  durch Rontgenbelichtung an 
Festigkeit ab. (Śeide 34. 445—48. Dez. 1929.) S u v e r n .

A. W. Schorger, Walder fiir  Celhdose. Die Verwendung von Stroh u. Bagasse 
fiir die Zellstoffgewinnung, die Vorteile der Verwendung von Holz wird besproehen u. 
einige w irtschaftliche Angaben iiber den Yerbrauch von Zellstoff fiir die Papier- u. 
Kunstseidenfabrikation werden gemacht. (Paper Trade Journ. 89. Nr. 23. 66— 67. 
5/12. 1929.) B r a u n s .

Carl G. Schwalbe, Die Nuizbarmachung mindericertiger Holzer und des Abfall- 
holzes. Vortrag (vgl. O. 1929. I I .  1990). (Ztschr. angew. Chem. 42. 1118—21. 7/12. 
1929.) B r a u n s .

—, Einige noch niclit ausgebeutete QueUen von Chemikalien fiir  die Papierfabrikation. 
Vf. bespricht eine Reihe von techn. Verff. ,bei denen Chemikalien, wie NaOH, CaC03, 
S 0 2 u. a. ais Nebenprod. abfallen, die in  der Papierfabrikation Verwendung finden 
konnten. (Paper-Maker 78. Sonder-Nr. 95—96. 1929.) B r a UNS.

James strachan, Die Herstellung und Behandlung von Cellulose in  der Papier- 
industrie. Vf. g ib t.in  einem Vortrag einen Uberblick iiber die Entw . der Papier- 
maschine, die Rohstoffe fiir die Papierindustrie, iiber die drei Zellstoffgewinnungs- 
verff., die neueren Verff. m it HNOs, m it Cl2 u. neutralem Na2 S 03, iiber neue Rohstoffe, 
neue Yerwendungsmoglichkeiten von Papier u. die physikal. Veranderungen des Zell- 
stoffs bei der Papierfabrikation. (Paper-Maker 78. Sonder-Nr. 91—93.1929.) BRAUNS.

A. E. Regnier und Arthur C. Dreshfield, Casein. Es w ird das Lóslichmachen 
des Caseins u. MiBstande, die bei der Verwendung von Casein beim Leimen yon Papier 
auftreten, besproehen. (Paper Trade Journ. 89. Nr. 24. 66—67. 12/12.1929.) B r a u n s .

B. S. Proper und J. B. Green, Die Herstellung von Filtrierpapier. Die Vor-
bereitung des Rohstoffs, die H erst. yon Filtrierpapier, seine Reinheit, Festigkeit u. 
Priifung auf Filtriergeschwindigkeit werden besproehen. (Paper Trade Journ. 89. 
Nr. 24. 68. 12/12. 1929.) B r a u n s .

Walter Sembritzki, Das erste Pergamyn und sein Werdegang. Aus einem an den 
Vf. geriehteten Brief geht heryor, daB die Firm a I g n a z  S p ir o  u . Sohne zuerst imitiertes 
Pergamentpapier techn. hergestellt hat. (Papierfabrikant 27. 804—05. 2 2 / 1 2 . 
1929.) B r a u n s .

C. M. Baker, Die Terwendung von Zellstoff•  und PapierbetriebsabfaUen. Es wird 
die Wiederyerwendung des Siebabwassers, die Yerwertung der Sulfitablauge, das Ein-
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dampfen derselben u. die Wicdergewinnung des Natrons beim Sulfatyerf. kurz be
handelt. (Paper Trade Journ. 89. Nr. 23. 68— 69. 5/12. 1929.) B r a u n s .

W . Hlimm , Die Kontrołle des Turmbetriebes in  Sidjitzells i offa briken. Die Best. der 
DD. yon Sulfitlaugen yersehiedener Zus. ergab, daB diese in  linearer Funktion m it dem 
CaO-Geh. steigen u. daB der EinfluB des Kalkes ziemlich genau 3-mal so groB ist, ais 
der der schwefligen Saure. Aus dem S 0 2- u. CaO-Geh. laBt sich also das spezif. Gewicht 
berechnen. Es ist aber von der Zus. der Lauge yollig unabhangig u. richtet sich nur 
nach der Konz. der einzelnen Bestandteile. Das spezif. Gewicht is t fur eine dauernde 
Kontrołle nur brauchbar, wenn eine der beiden Konzz. konstant gehalten wird. (Wchbl. 
Papierfabr. 60. 1641— 43. 28/12. 1929. Solothurn.) B r a u n s .

F. Blafi, Rostgas-Eleletrofilter fiir  Sulfiizellstoffabtiken. Vf. bespricht in  einem 
Vortrag die Bedeutung des elektr. Gasreinigungsyerf. nach Co t r e l l -M o l l e r  fiir die 
Sulfitzellstoffindustrie, besonders fiir die Róstgasreinigung. (Wchbl. Papierfabr. 60. 
1397—1404. 9/11. 1929.) B r a u n s .

A. Bresser, PhospJiorsaureester ais Campherersatz. Ubersicht iiber die techn. 
Verarbeitung yon Phosphorsiiurealkyl- u. -arylestern m it Celluloseestern an  Stelle 
von Campher. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 5. 507—08. Dez. 1929. Berlin.) B e h r .

— , Viscoseseide, Kupferseide und Acetatseide. Es werden die verschiedenen Vor- 
u. Nachteile dieser drei A rten Kunstseidc kurz besprochen. (Rev. univ. Soies e t Soies 
artif. 4. 1499. Okt. 1929.) B r a u n s .

A. J. Hall, Die Weichheit von Rayon. (Vgl. C. 1930. I . 772.) Eine Methode zum 
Messen der K nitterfahigkeit is t beschrieben. Zur Erzielung gut fallender u. nicht 
knitternder Gewebo sollte stark  es Strecken in allen Stufen der Behandlung yermieden 
werden. (Rayon Rccord 3. 689—93. 27/12. 1929.) S u v e r n .

— , Winden von Strumpfrayon. E s werden die Vcrhaltnisse besprochen, unter 
denen kunstseidenes Garn bei den Vorbehandlungsvorgangen vor dem W irken ver- 
schiedenen Feuchtigkeits- u. Spannungsbedingungen ausgesetzt werden kann. (Rayon 
Record 3. 695— 96. 27/12. 1929.) S u v e r n .

Hans Meyer, Beitrage zur Faserprufung. Schilderung der Langen- u. Feinheits- 
messungsmethoden. (Leipziger Monatsschr. Testil-Ind. 44. 469—75. Nov. 1929. 
Bremen.) StiVERN.

Mark Salont, Mafianalysa und ihre Anwendung auf Textilmaterialien. Vf. er- 
lau tert den Begriff einer Normallsg., das Wesen der Acidimetrie u. Alkalimctrie u. 
besekreibt die maBanalyt. Best. der A ciditat von Ólen, den Verseifungswert yon F etten  
u. ólen, die Best. der H artę  des W. u. die Herst. einer Normalseifeirisg. (Dyer Calico 
P rin ter 62. 199—201. 242—43. 15/8.) B r a u n s .

Edward R. Schwarz, Verviendungsmbglichheit des Mikroskops in  der Teztil- 
indusirie. In  einer liingeren Serio von Veróffentlichungen bespricht Vf. die ver- 
schiedenen Verwendungsmóglichkeiten des Mer. in  der Textilindustrie, die ver- 
schiedenen Arten von Mkr., die physikal. Grundlagen, die Anwendung der Olimmersion, 
den richtigen Gebraueh des Mkr., die verschiedenen Beleuchtungsąuellen, die Dunkel- 
feldbeleuchtung, Hilfsapp. zur Herst. von Mikrophotographien u. fiir die textile Mikro- 
metrie u. zeigt zum SchluB einige typ. Mikroaufnahmen von Fasern. (Textile World 75. 
2711—13. 3161—71. 3952—53. 4095—97. 76. 898—909. 1581—87. 2430—34. 2445. 
4500—03. 2 1 / 1 2 . 1929.) B r a u n s .

Chas. F. Goldthwait, Scheerpriifer fiir geschlichtete Garnę. Es wird eine App. 
beschrieben, m it der unter Yerwendung einer Garnhaspel geschlichtete Garnę gepruft 
werden. (Textilo World 76. 2805—07. 9/11. 1929.) B r a u n s .

L. Blin Desbleds, Die Eliminierung persimliclter Faktoren beim Messen von Farbę 
und Glanz. Vf. behandelt in  einem langeren Vortrag die Schwierigkeiten u. Fehler- 
ąuellen, die bei der Beurteilung yon Farbę u. Glanz durch das menschliche Auge auf
treten kSnnen, u. empfiehlt zur Ausschaltung jedor personlichen Faktoren die Anwendung 
des Pholoelektrophotometers. (Paper-Maker 78. 464 A—H. 1 / 1 1 . 1929.) B r a u n s .

— , Feststellung des Vorhandenseins von Schlichtbestandteilen in  einem Baumwoll- 
gewebe. Angaben iiber den Nachweis yon Tetrakarnit, Glycerin u. Starkę. (Ztschr. 
ges. Testilind. 32. 932—33. 25/12. 1929.) StiVERN.

E. Schmidt und C. Hónn, Die Bestimmung des Gipsgehaltes in  Turmlaugen. 
Zur Best. des Gipsgeh. in  Turmlaugen wird die etwas modifizierte S 0 3 -Best.-Methode 
mittels Benzidin nach R a s c h ig  benutzt, indem zu 50 ccm Turmlauge 100 ccm einer 
Benzidinlsg. (5 g Benzidin, 4 ccm HC1 (1,19) in  2 1 W.) zugegeben werden, nach 5 M n. 
wird das Benzidinaulfat scharf abgesaugt, m it 10 ccm k. W. nachgewascben, das Filter
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m it dem Nd. in  einen 200 ccm Erlenmeyerkolben m it 50 ccm dest. W. bis zur volligen 
Zerfaserung des Filtei's aufgeschlagen, auf 50° erw arm t u. nach Zusatz von 2 Tropfen 
Phenolphthalein m it 1/io'n - NaOH bis zur auch beim Erhitzen zum Sieden bleibenden 
Rotfarbung titrie rt. Die Methode ist fiir die Best. der H..SO,, in  der Kochlauge nicht 
anwendbar, da Ligninsulfosaure wie H„SO., m it Benzidin einen Nd. gibt. (Papier- 
fabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 813— 15. 29/12. 
1929.) B r a u n s .

E. A. Worm und D. S. Davis, Słoffdichte und Temperatureinflusse bei dem 
Prdz is ionsrn ah Igr ad pr iife r. Nach Beschreibung des Prliz is ionsm ah lgradpriife r, seiner 
Wirkungsweise u. seiner theoret. Grundlagen werden Verss. iiber den EinfluB der 
Stoffmenge u. der Temp. auf die Mahlgradbest. besehrieben. Die erhaltenen R esultate 
ergeben bei Sulfitzellstoff, Holzschliff u. Stoff fiir Biicherpapier, daB der Mahlgrad 
eine lineare Funktion der Stoffmenge u. der Temp. ist. Bei konstanter Temp. geben 
verschieden gemahlene Stoffe der gleichen Stoffart sich schneidende Mahlgrads- 
einwaagekurven, bei konstanter Einwaage erhalt man einen Schnittpunkt der Mahl- 
gradtem p.-Kurven. (Paper Trade Journ . 89. Nr. 23. 63— 65. 5/12. 1929.) B r a u n s .

Jam es Scott, Papiernadelstiche. E ine ungeicóhnliche M ihroprufung fiir  die- 
jenigen, die mit Papier zu lun haben. Es wird an  einigen Mikrophotographien gezeigt, 
wie m an durch mkr. Unterss. von Nadelsticlien in  Papieren Schlusse auf die Zus. der 
Papiere ziehen kann. (Paper-Maker 78- Sonder-Nr. 55—57. 1929.) B b a u n S.

— , Eine Slandardmethode zur Bestimmung der Viscositat von Cellulose in  Kupfer- 
ozydammonialc. Ubersetzung eines Berichts des Committee on the Viscosity of Cellu
lose, Diyision of Cellulose Chemistry, American Chem. Society vom Jan u ar 1929. 
Die in  Zusammenfassung der in  versehiedenen Labb. angew andten Methoden geschaffene 
Standardm ethode zur Best. der V iscositat von Cellulose in  Kupferosydammoniaklsg. 
wird in  allen Einzelheiten (Herst. u. Analyse der Cu-Amminlsg., Probeentnahm e der 
Cellulose, Auflosung, Abmessungen u. Eichung der Viscosimeter etc.) besehrieben u. 
zur K ritik  aufgefordert. (Papierfabrikant 28. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u . -Ingenieure 8— 11. 5/1.) K r u g e r .

Chas. E . Mullin, Die j)jj-Kontrolle in  der Seidenindustrie. In  Fortsetzung zu 
C. 1929. II . 3188 behandelt Vf. den EinfluB der [ H ]  auf die Bleiche, auf das Erschweren 
der Seide, auf den Aschengeh. u. auf das Zinnbad, das Auswasehen, das Phosphatbad, 
das Absauern, das Al- u. Silicatbad, u. auf das Beizen, Farben u. Finnishen von Seiden- 
waren. (Silk Journ . Rayon W orld 6. Nr. 65. 40—41. 1929.) B r a u n s .

Hans Magnus, E in  neuer Apparat zur Erleicliterung der Betriebskonlrolle in  der 
Tezlilindm lrie. L iteraturangaben u. Referierung von Arbeiten iiber die optimalen 
PH-Werte fiir die Arbeitsgange bei der Bearbeitung von Wolle, Seide, Kunstseide u. 
anderer Textilien. Es wird der HELLIGE-Komparator zur Best. der [H ‘] u. seine An- 
wendungsmóglichkeiten besehrieben. (Melliands Testilber. 10. 960—62. Dez.
1929.) / B r a u n s .

H. Sommer, Die Bestimmung der mittleren Faserldnge und des Slapeldiagramms 
langfaseriger Gespinste. In  Fortsetzung zu C. 1929. I I .  1363 beschreibt Vf. das von 
ihm  ausgearbeitete Doppelbartverf. u. einen dafiir geeigneten Hilfsapp., die Best. 
u. Berechnung der wirklichen m ittleren Faserlange eines Gespinstes nach dem Doppel- 
bartverf. u . vergleiehende Verss. m it C R O SSBRED -K am m zug. Die in  Tabellen zu- 
sammengestellten R esultate u. K urven siehe im  Original. (Melliands Testilber. 10. 
78&—88. 864— 66. 943—47. Nov. 1929.) B r a u n s .

— , Identifizieren von Kunstseide. Acetatseide lóst sich in  Aceton, Nitroseide 
wird durch die Diphenylaminprobe naehgewiesen, Viscoseseide durch Kochen mit 
H2SO.( u . Priifen auf H 2S. F a llt keine dieser Priifungen positiv aus, so liegt Kupfer- 
seide vor. Die Priifung auf H 2S versagt, wenn m it S-Farbstoffen gefarbt is t. Dann ist 
der Querschnitt der Faser zu untersuehen. Die Yerschiedenen Handelsmarken sind 
angegeben. (Testile W orld 76. 4629. 4659. 28/12. 1929.) S u v eb n .

Albert H. Grimshaw, Eine mikroskopische Untersuchung des Einflusses der 
Farbung auf verschiedene Kunstseiden und chemische Fasem. In  Fortsetzung zu C. 1929.
I I .  2845 bespricht Vf. das Auffinden ungleicher Farbungen durch Anwendung des 
Mkr., die Yorbereitung der Proben fiir die Unters., die mkr. Priifung u. die Resultate 
der Unterss. (Textile Colorist 51. 659—63. 746—49. Okt. 1929. N orth  Carolina State 
College.) B r a u n s .
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Reuben Levi Pritchard, London, Reinigen, Waschen und Trochnen von loser 
Faser. Man legt die Faser in  K asten u. bringt sie in  Behalter, so daB die Behandlungs- 
fliissigkeit parallel zur R ichtung der Faser bewegt wird; nach dem Entfernen der 
Waschfl. wird durch L uft getrocknet. (E. P. 319 594 vom 14/6. 1928, ausg. 24/10. 
1929. Aust. P. 17 475/28 vom 20/12. 1928, ausg. 13/8. 1929.) F r a n z .

Pierre Joliot, Rhóne, Frankreich, Mercerisieren von Baumwolle. An Stelle der 
NaOH Yerwendet m an die BARRESWlLLSche Fl. (Kalium cuprotartrat) zum Mer- 
cerisieren von Baumwolle; hierbei findet eine Verdickung des Fadens s ta tt, wahrend 
bei der Mercerisation m it NaOH eine Abnahme des Fadenąuerschnitts erfolgt. (F. P. 
668760 Yom 14/5. 1928, ausg. 6/11. 1929.) F r a n z .

Naamlooze Vennootschap De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Der Haag, 
ubert. Yon: H. L. Levin, Passaic, New Jersey, Wasserdichtmachen von Geweben. Man 
bringt die wasserdichtmachende Mischung, die aus einer durch Ton erzeugten wss. 
Dispersion von Paraffin, H arz oder Asphalt besteht, mittels einer perforierten Walze 
auf das Gewebe auf. (E. P. 319 212 vom 16/9.1929, Auszug Yeroff. 13/11. 1929. Prior. 
17/9. 1928.) F r a n z .

Eugene Bourdin, Rhóne, Frankreich, Wasserdichtmachen von leichten Geweben. 
Man bringt auf die eine Seite des Gewebes eine Schicht aus wasserdichtem Stoff auf 
u. im pragniert gleichzeitig die einzelne Faser. (F. P. 668515 vom 7/5. 1928, ausg. 
4/11. 1929.) F r a n z .

Charles Joseph Moreton, England, Impragnieren von Gewebe. (F. P. 669 917 
vom 20/2. 1929, ausg. 22/11. 1929. —  C. 1929. I I . 111 [E. P . 305493].) F ra n z .

Jean jules Lambrecht, Nord, Frankreich, Wollahnlichmachen der pflanzlichen 
Faser. Zum Entfernen der K rusten wird die pflanzliche Faser, Ju te , Ramie, Leinen, 
einer mechan. Behandlung unterworfen, hierauf wird m it einer wss. F l., die Olsaure, 
Mineralól, NaOH u. Soda entha.lt, geólt, die geólte Faser m it Natronlauge behandelt 
u. nach dem Spiilen u. Waschen m it angesauertem W. m it Hypochloriten gebleicht, 
hierauf wird geseift u. m it einer Lsg. von Schwefelnatrium behandelt. (F. P. 670 038 
vom 9/6. 1928, ausg. 23/11. 1929.) F r a n z .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Berlin-Griinau, 
(Erfinder: Emil Franke und Walter Leussen, Berlin-Grunau), Verfahren zur Ge
winnung von Wolle oder sonstigen tierischen Haaren aus Pelzen oder Pelzabfalłen durch 
Kochen derselben m it Saure bis zur Zerstórung der Lederbestandteile, dad. gek., daB 
die Pelze in einer F lo tte von N atrium form iat u. H 2S 04 bzw. freier Aineisensdure vor- 
teilhaft unter Zugabe Yon ^iurei/Sspaltprodd. gekocht werden, gegebenenfalls nach 
vorheriger Garbonisation der Pelze unter Verwendung der Carbonisationssaure zum 
Abkochen. (D. R. P. 486 196 KI. 29b vom 26/10. 1926, ausg. 14/11. 1929.) E n g e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (Erfinder: Alfred Engel- 
hardt, Wiesdorf), Verfahren zum Entfetien von Rohwolle und anderen Teztilstoffen. 
(D. R. P. 486197 KI. 29 b vom 13/3. 1926, ausg. 12/11. 1929. — C. 1928. I. 769 
[F. P . 630 147].) E n g e r o f f .

Peat Products Co., iibert. von: Charles C. Roth und William Grahn, West- 
field (Wisconsin), Herstellung von Papier aus Torf, der zunachst in  seine naturlichen 
Fasern zerteilt wird, wahrend die groberen Stiicke, die sich n icht zerfasem lassen, 
gehollandert u. gemahlen werden u. auf Halbstoff Yerarbeitet werden. Es werden 
75 Teile Faserstoff u. 25 Teile Halbstoff zu Papierstoff Yerarbeitet, der nach Entfernung 
des iiberschussigen W. nach Zusatz von Kolophonium u. Alaun zu Papier Yerarbeitet 
wird. An H and mehrerer Zeichnungen is t das Verf. u. die App. beschriehen. (A. P. 
1721974 Yom 23/4. 1926, ausg. 23/7. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Aaron Ruderman, New York, M ittel zum Wasser- und Fettdichtmachen von 
Papier, bestehend aus Latex, Starkegallerte, N a2C03, einem 1. Metallpolysulfid u. 
Formaldehyd. Evtl. werden zugesetzt eine Alaunlsg. u. N a2Si03. Ais Bindemittel 
dienen auch Leim, Casein oder Viscose. Das Polysulfid kann auch durch andere 
Vulkanisationsmittel ersetzt werden, z. B. durch S 0 2 u. H 2S, SC12 u. CC14 oder S. 
Vor dem K alandem  des Papiers wird die getrocknete Schicht m it einer Lsg. Yon Alaun, 
Starkę, Gerbsaure, Zellstoffablauge, Leim u. CaCl2 oder Leim u. Glycerin oder Leim, 
Glycerin u. Ton iiberzogen. (A. P. 1723 581 Yom 6/11.1924, ausg. 6/8.1929.) M. F . M.

William W. Mc Laurin, Brookfield, Massachusetts, Herstellung von gummieriem 
Papier durch "Oberziehen desselben m it einem Klebstoff, der z. B. aus tier. Leim, 
wie Fischleim,- oder einem Starkederiv., wie Dextrin  u. Glycerin, Glucose oder einem 
InYertzucker oder anderen hygroskop. Stoffen, wie Diathylenglykol, besteht. Wenn
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Gummi arabicum ais K lebm ittcl verwendet wird, wird CaCl2 oder MgCl2 ais hygroskop. 
Substanz verwendet. Nach dem Trocknen des Leimes wird eine diinne Schicht Seife 
aufgetragen, dio in einem Losungsm. gel. ist, das nicht die Leimschicht angreift. (A. P. 
1719712 Tom 6/9. 1928, ausg. 2/7. 1929.) M. F . M u l l e r .

John Wallace Neff, Easton (Pennsylvanien), Herstellung eines Sicherheitspapiers
m it unsichtbaren Aufdrucken m ittels salzsaurem Anilin, die bei der Behandlung m it 
Bleichmitteln deutlich erkennbar werden u. eyentl. Besehadigungen des Papiers anzeigen. 
(Can. P. 272 811 vom 21/2. 1927, ausg. 2/8. 1927.) M. F . M u l l e r .

Champion Coated Paper Co., iibert. von: Donald B. Bradner, Ham ilton, Ohio, 
Darstellung von Papier m it mineralischem tjberzug, der zu wenigstens 70%  Mineral- 
stoffe, z. B. Ton u. n icht mehr ais 30%  Bindemittel enthalt. Z. B. wird eine Uberzugs- 
massc aus 80 Teilen Ton, 20 Teilen ungekochter Getreidestarke, 120 Teilen W. u.
0,5 Teilen Gummi arabicum hergestellt u. die M. durch Bestreichen oder Aufspritzen 
auf das Papier aufgetragen u. durch Behandlung m it Dampf gelatiniert. W ahrend die 
aufgetragene Schicht noch piast, ist, wird diese in  Beriihrung m it einer n icht haftenden 
hoehpolierten Oberflache, z. B. einer beheizten Walze aus Chrommetall, gehartet. 
Das Papier zeichnet sich durch eine besonders weiche Oberflache aus. (A. P. 1719166  
vom 3/1. 1927, ausg. 2/7. 1929.) M. F . M u l l e r .

Robert Schneider und Armand Jaąues Julien Poelman, Frankreich (Seine), 
Yerzieren von Gewebe, Papier, Leder o. dgl. Auf die zu verzierende Unterlage wird 
eine sehr diinne Schicht aus Celluloid oder Celluloseestern aufgebracht, nachdem die 
Unterlage Yorher m it einem Losungsm. behandelt ist, in  dem die aufzubringende 
Schicht 1. ist (z. B. Aceton). Die Schicht kann beliebig gefiirbt oder gem ustert sein. 
(F. P. 670 088 vom 16/6. 1928. ausg. 25/11. 1929.) G r o t ę .

Eastern Mfg. Co., South Brewer, iibert. von: Charles A. Blodgett, South Brewer, 
und Hugo H. Hanson, Bangor (Maine), Herstellung von a.-Cellulose-reichem Zellstoff 
aus Sulfitzellstoff durch Behandlung m it einer alkal. Lsg. einer reduzierenden Schwefel- 
verb. u. durch Abtrennung der 1. R k.-Prodd. von der Cellulose. (Can. P. 273013 vom 
20/10. 1926, ausg. 9/8. 1927.) M. F . M u l l e r .

Stebbins Engineering & Mfg. Co., iibert. von: Albert D. Merrill, W atertown 
(New York), Apparatur zum Bleichen von Zellstoff durch Verkneten u. inniges Durch- 
riihren des Zellstoffs m it dem BJeichmittel in  einer stufenweisen Behandlung nach- 
einander in  einer Reihe von GefaBen m ittels eines stehenden Schneckenbandriihr- 
werks, das den ganzen In lia lt des GefiiBes erfaBt. Die App. is t durch eine Zeich- 
nung naher erlautert. (Vgl. Can. P . 271252; C. 1929. II . 1244). (Can. P. 273 066 vom 
29/5. 1926, ausg. 9/8. 1927.) M . F . M u l l e r .

Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger Akt.-Ges., Flórsheim a.M ., 
Yerfahren zur Herstellung von ais Schutzkolloide_ geeigneten festen Korpern aus Zell- 
pechlauge, dad. gek., daB m an Zellpechlauge m it A tzalkalien verschmilzt, die Sehmelze 
in  W. auflost u. durch Ausfallen m it Siiure ein Rk.-Prod. erhalt, daB durch Zusatz 
von Alkali wieder gel. werden kann. —  Z. B. werden 348 kg zur Trockne eingedampfte 
Zellpechlauge u. 120 kg NaOH  bei 145° ca. 2 Stdn. geschmolzen. Man lost inW ., fallt 
m it H 2S 04 oder anderen Sauren, wascht, saugt ab, lost in  25 kg N a2C 03 u. dampft 
ein. —  S ta tt NaOH kann auch KOH  verwendet werden. (D. R. P. 481926 KI. 12o 
vom 1/11. 1925, ausg. 2/9. 1929.) N o u v e l .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Gewinnung 
der wertvollen Bestandteile aus Sulfitzellstoffablaugen. Die nach dem Eindampfen er- 
haltenen Riickstande werden yerbrannt u. in  einer reduzierenden Atmosphare ver- 
schmolzen. Dabei bildet sich insbesonders N a2S, das in  W. aufgenommen wird u. 
zur H erst. von Sulfatzellstoff benutzt wird. An H and einer Zeichnung is t der Gang 
des Verf. u. die App. beschrieben. (A. P. 1719129 vom 28/10. 1922, ausg. 2/7. 
1929.) M. F . M u l l e r .

Zellstoff-Fabrik Waldhof, Waldhof, O. Faust und V. Hottenroth, Mannheim, 
Vorbehandlung von Cellulose m it Alkalilauge, dereń Starkę von der Temp. abhiingig 
ist, zwecks D arst. von Alkalicellulose. Die Cellulose wird z. B. bei 20° m it einer 12%ig. 
Natronlauge, bei 0° m it einer 8— 9%ig. u. bei — 10° m it einer 6— 8%ig- Natronlauge 
getrankt u. einer Reifung unterworfen. (E. P. 317 046 vom 23/7. 1929, Auszug veroff. 
2/10. 1929. Prior. 9/8. 1928.) M. F . M u l l e r .

Herminghaus & Co. G. m. b. H., Vohwinkel, Verfahren zur Herstellung von 
CelluiosezanthogeTiatldsungen aus einer nach dem Zerfasern einer Reifung unterworfenen 
Alkalicellulose, dad. gek., daB die Reifung der auf X anthogenat zu verarbeitenden
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Alkalicellulose in  Ggw. von anorgan. Reduktionsm itteln, z. B. Na-Sulfit, erfolgt. 
(D. R. P. 488 670 KI. 12o vom 29/1. 1921, ausg. 7/1. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: Adolf Kampf, Prem- 
nitz, Westhavelland), Spinnbad zum Fallen von Kunstfaden, Filmen, Bandclien u. dgl. 
aus vdllig ungereifter Viscose, nach D. R. P . 458 910, 1. dad. gek., daB es s ta t t  der oder 
neben den im H auptpatent genannten Verbb. andere, wasserlosliche, aromat. Sulfo- 
sduren enthalt, die Leimlsgg. zu fallen vermogen, m it oder ohne Zusatz fiir die Fallung 
gunstigen Substanzen. — 2. gek. durch die Anwesenheit von Kondensationsprodd. von 
NaphthalinsulfóSaure u. Formaldehyd, insbesondere hochkondensierten Prodd. dieser 
Art. (D. R. P. 486 096 KI. 29 b vom 9/3. 1922, ausg. 11/11. 1929. Zus. zu D. R. P.
458910; C. 1928. I. 2758.) E n g e r o f f .

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Barmen-Ritershausen, Verfahren zur Herstellung von 
Kup}eroxydammoniakstreckspinnseide unter Verwendung umlaufender Fdllflussigkeit. 
(Aust.P. 17137/1928 vom 30/11. 1928, ausg. 13/8. 1929. — C. 1929. II. 2282 [F. P.
663911].) E n g e r o f f .

Kodak-Pathe (Soc. anon. Franęaise), Seine, Frankreich, Celluloseester. (F. P. 
667557  vom 17/1. 1929, ausg. 18/10. 1929. A. Prior. 18/1. 1928. — C. 1929. I. 1528 
[A. P. 1698049].) F ra n z .

■ Kodak-Pathe (Soc. anon. Franęaise), Seine, Frankreich, Celluloseacetoester. 
(F. P. 667 556 vom 17/1. 1929, ausg. 18/10. 1929. A. Prior. 18/1. 1928. — C. 1929.
I. 1528 [A. P. 1698048].) F ra n z .

Albert Giebmanns, Deutschland, Bedrucken von diinnen Hdutchen, Filmen o. dgl. 
aus Cellulosederimten. Der aufzudruckenden Farbę wird ein leicht verdunstendes 
Lósungsm. wie Methylalkohol zugesetzt, so daB ein sofortiges Trocknen des Aufdrucks 
erfolgt. (F. P. 670196 vom 23/2. 1929, ausg. 26/11. 1929.) Gr o t ę .

C. Ruzicka, London, DarsteUung von durclisichtigem Papier, von Filmen oder 
kiinstlicher Seide aus Cellulose, die zunachst m it Phenol oder einer verseifbaren F ett- 
oder Harzsaure behandelt wird, dann m it starker Alkalilauge u. schlieBlich m it schwacher 
Alkalilauge evtl. unter gleichzeitiger Einw. von CS, oder einem Alkyl- oder Alkali- 
sulfid. Die Behandlung m it Phenol etc. u. starker Alkalilauge kann auch zusammen- 
gezogen werden. Ais Fettsauren sind geeignet die Ricinusolfettsaure, Kokosolfett- 
saure, ólsiiure, Stearinsaure. Die Prodd. werden, sofern sie n icht fl. sind, in  geschmol- 
zenem oder gel. Zustande oder in fester Form zugegeben. Die Behandlung der Cellulose 
m it schwacher Lauge eto. findet erst nach einigen Stdn. oder nach langerer Zeit, evtl. 
nach mehreren Monaten s ta tt. Dabei wird eine filtrierbare Lsg. gewonnen, die zu 
Papier, Filmen etc. verarbeitet wird. E vtl. wird m it dem Phenol gleichzeitig zugegeben 
eine niedere aliphat. Saure, z. B. Ameisen- oder Essigsaure, oder ein Alkohol, wie 
Athylalkohol oder Amylalkoliol. An Stelle von Olsaure kann auch Olsaureathylester 
benutzt werden. Das Endprod. wird evtl. durch Behandlung m it H-CHO gehiirtet. — 
Z. B. wird Cellulose m it Ricinusolfettsaure getrankt u. dann m it starker Natronlauge 
behandelt. Die M. wird darauf einen Monat bei 60° F  liegen gelassen. Das Prod. wird 
darauf granuliert u. dann in einer schwacheren Natronlauge, der CS2 zugesetzt wurde, 
gel. (E. P. 321521 vom 5/10. 1928, ausg. 5/12. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Naamlooze Vennootschap de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Der Haag, 
iibert. von: H. L. Levin, Passaic, New Jersey, Zusammengesetzte Gewebe. Zur Ver- 
einigung der Sckichten verwendet m an eine wss. Dispersion eines m it Seife, Tiirkisch- 
rotol, Ton usw. dispergierten Asphalts. (E. P. 319 213 vom 16/9. 1929, Auszug yeroff. 
13/11. 1929. Prior. 17/9. 1928.) F r a n z .

Syndicat d’Etudes et d’Applications Industrielles, Frankreich, Formkórper aus 
FaserstoJJabfdllen. Pflanzliche oder tier., faserstoffhaltige Abfalle, z. B. ierferabfalle, 
werden durch Pochen zerfasert, m it verd. Alkalien behandelt, um den Fasern gegebenen- 
falls das Tannin zu entziehen u. gewasehen. Man verfilzt darauf die Fasern in  viel W. 
mittels eines Riihrwerks, gieBt den Faserbrei aus u. laBt das W. abtropfen. Man kann 
dann durch Pressen weiter verdichten u. die Formkorper trocknen. Das Verf. ver- 
meidet die Zugabe eines Bindemittels. (F. P. 664 343 vom 1/3. 1928, ausg. 2/9. 
1929.) Sa r r e .

Mathieu van Roggen und Jean Douzal de Granville, Belgien, Herstellung 
von Formkorpern, z. B. von Karosserien, Booten, Móbeln usw. Man im pragniert 
Cellulose in  Pulver- oder Pastenform m it einem kolloidalen Bindemittel, dem minerał. 
Bestandteile beigemischt sind, form t das Gemisch u. iiberstreicht die geformte M. 
m it fl. Kunstharz oder einer Kunstharzlsg. Auf die nocja feuchte Oberflache wird

90*
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Celluloso in  Pulyerfonn, z. B. gepulvertes Holz oder Papier, aufgebracht u. ein Trock- 
nungs- u. HartungsprozeB von 2 bis 3 Stdn. bei 40—50° angcschlossen. (F. P. 665 351 
vom 22/3. 1928, ausg. 18/9. 1929.) SARRE.

George C. Warren, Newton, V. St. A., Bituminose Mischungen. Zerkleinertes 
guminiertes Gewebe u. Sand, Steinklein o. dgl. werden gemischt u. auf Tempp. erh itzt, 
bei denen der Gummi erweicht u. es wird dann ein asphalt. Bindemittel zugegeben. 
Die Erzeugnisse dienen ais FuBbodenbelag, W andverkleidung u. dgl. (A. P. 1 740 212 
vom 3/10. 1924, ausg. 17/12. 1929.) K u h l i n g .

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Wasserfesłe Stoffe. K autschuk wird 
auf dem Kalander m it bituminósem M ateriał wie A sphalt oder Kohlenteerpech ver- 
walzt u. noch w. allmahlich zu einer h. P astę  von Ton u. W. gegeben. Die verd. 
Emulsion w ird m it einem Brei aus Teilen der Baumwollpflanze oder anderen Papier- 
faser erzeugenden Pflanzen gemischt. Das Gemisch lauft durch eine Papiermaschine, 
wo die Faserstoffe yerfilzt werden. Nach Entfernen des W. sind die Fasern durchgehend 
durch einen gleichmiiBigen Uberzug yereinigt. Setzt m an zu der Suspension S, dann 
erfolgt auf den Trockenwalzen der Papiermaschine Vulkanisation. (A. P. 1 738 509 
Tom 16/8. 1920, ausg. 3/12. 1929.) P a n k ó w .

American Nuplax Corp., New York, iibert. yon: Felix Homberg und Max 
Landecker, Barmen, Plaslische Masse.ii aus Blut. (A. P. 1732 016 yom 20/5. 1926, 
ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 7/7. 1925. —  C. 1930. I .  307 [D. R . P . 466156].) Sa e r e .

Laszlo Auer, Budapest, Verfahren zur Veranderung der physikalischen Eigenschaften 
von ungesattigten KoMenstoJfverbindungen. (E. P. 289 414 vom 26/4. 1928, Auszug 
yeróff. 20/6.1928. Ung. P rior. 26/4.1927. — C. 1929. H . 2131 [F. P . 653 435].) D e r s i n .

Vereinigte Kunsthornwerke Akt.-Ges., Hamburg, Hornartige Massen aus 
Eiweiflstoffen. E ine gemaB Holi. P . 18 971 hergestellte EiweiBmasse zur Gewinnung 
yon Knopfen usw. laBt m an 8—14 Tage in  yerschlossenen GefaBen bei 30—40° stehen, 
wobei jedoeh die Feuchtigkeit der M. n ieht yerloren gehen darf, um eine yollstandige 
Einw. des H artungsm ittels zu erreichen. (Holi. P. 20168 vom 26/10. 1926, ausg. 
15/7. 1929. D. Prior. 4/11. 1925. Zus. zu Holi. P. 18971; C. 1929. I. 1529.) S a r r e .

Emil Diesen, Norske papir-, cellulose- og tremassofabrikker 1929. Norwegian Paper- and
Pulp Mills 1929. Oslo: 0konomisk Revues Forlag A/S. (96 S.) gr. 8°. K art. 5.—.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
— , Kohlensprengung m it fliissiger KoMensaure. E in  neues leichteres Modeli fur 

eine Sprengyorr. m it fl. C02 is t  vom U. S. B u r e a u o f  M i n e s  zugelassen worden.
—  In  das knapp iiber 3" weite Bohrloch wird die fl. C 02 in  einem Stahlzylinder, der 
durch ein Kopfstiick aus weichem Stahl yerschlossen ist, eingefuhrt u. durch die 
H itze der elektr. eingeleiteten Verbrennung einer in  die fl. C 02 eingetauehten Heiz- 
masse auf naher beschriebene Weise zum Vergasen gebracht, wotjei die espandierende 
gasfórmige C 02 den StahlyerschluB abreiBt, in  das Bohrloch schieBt u. so die Kohle 
absprengt. (Journ . F ranklin  In st. 208. 819—20. Dez. 1929.) NAPHTALI.

N. N. Karski, Verkoken von schweren Petrohumprodukten nach Conradson. Es 
wurde der EinfluB der Apparaturgrófie auf die Koksbest. nach CONRADSON untersucht. 
Die Verss. zeigen, daB eine Standardisierung der App. u . FlammengróBe unerlaBIich 
ist. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 17- 241— 42. 1929. Nishni- 
Nowgorod.) SCHONFELB.

Walter Obst, Bitumen in  Lósung und ais Emulsion ju r  technische Zwecke. (Teer u. 
Bitum en 27. 589—91. 1/12. 1929.) L o e b .

P. Max Grempe, Kohlenlagerung, Selbstentzundung und Feuerschuiz. Inha lt des 
vom „ A u s s c h u B  f i i r  w i r t s c h a f t l i c h e  F  e r  t  i g u n  g “ yerfaBten Merk- 
blattes iiber die zweckmaBige Lagerung yon Kohlen u. B riketts zur Verhiitung yon 
Branden durch Selbstentzundung. Ableitung der durch Verdichtung yon 0 2 der Luft 
an der Oberflache der Kohle entwickelten W arme. Schutz des n ieht selbstentziindlichen 
Koks yor Nasse zur Verhinderung seiner Zerstorung. Gefahrlichkeit der Kohlensorten 
verschiedener Feinheit u. ihrer fremden Beimischungen. KontrollmaBnahmen bei der 
Kohlenlagerung. Nachteile der Lagerung un te r W. MaBnahmen zur Loschung in 
Brand geratener Lager von Stein- u. Braunkohle, Koks u. B riketts (Freilegen der 
Brandnester, Durohleiten von C02, N2 oder S 0 2). (Teer u. Bitum en 28- 5— 6. 1/1. 
Berlin-Friedenau.) " ” WOŁFFBAM.
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W. Wilke, Stand und Ziele der Kohleterflussigung. Zusammenfassende tTbersicht 
m it Abbildungen u. anschaulichen graph. D arstst. iiber die Verarbeitung von Kohle 
u. Erdol auf Kraftstoffe. Insbesondere wird die kataly t. Hochdruckhydrierung der
I .  G. geschilderfc u. ein Ausblick auf die Erzeugung von Schmierólen u. die Umwandlung 
von Gasol in Dieselkraftstoffe durch Hydrierung gegeben. W eitere Ausfiihrungen 
betreffen die Best. der Klopffestigkeit. (Brennstoff- u. W armewirtschaft 11. 427—35. 
Nov. 1929.) N a p h ta l i .

F. Firth, Gastrocbiung und praktische Erfahrungen bei Gaserzeugem. Vf. schildert 
seine prakt. Erfahrungen bei der Trocknung von Gas durch Tiefkiihlung u. durch 
Mineralól, ferner den EinfluC der Rostbauart, besonders von Treppenrosten, auf den 
Betrieb u. das Schlacken bei Gaserzeugern. (Gas Journ. 188. 657—58. 4/12. 1929. 
Leeds, Gas Department.) W o l f f r a m .

Horst Bruckner, Die Entschwefelung von Gusen. (Gas World 92. 7. 4/1. 1930. —
C. 1929. II . 114.) W o l f f r a m .

W. W. Odell, Aussichten der Verfahren zur Erzeugung synthetischer Kohlenieasser- 
stoffe. Die verschiedenen Verft. zur Herst. von syntliet. KW-stoffen aus Wassergas 
u. auf anderem Wege, ihre Yerwendung zur Aufbesserung von Wassergas, auch durch 
Erhóhung des CH4-Geh., u. zur Deckung des Spitzenbedarfs, die warmewirtschaftliche 
Auswirkurig, Beseitigung von S-Verbb., Verwendung von Katalysatoren, die prakt. 
Durchfuhrung u. ihre Kosten werden eingehend erórtert. (Gas Age-Record 63. 37— 41. 
48—50. 12/1. 1929. U. S. Bureau of Mines.) W o l f f r a m .  -

H. C. Allen, Analyse win Naturgasolingasen tor und nach der Behandlung. Ana- 
lysen von Naturgasolingasen vor u. nach der Absorption des Gasolins zeigen eine 
Zunahme des CH4 u. C2H6-Geh. nach der Behandlung u. eine Abnahme der hoheren 
KW-stoffe. Es wird gefunden, daB die Gesamtabnahme nach der Behandlung etwas 
hoher is t ais die doppelte Abnahme des Pentans u. der hoheren Homologen. Doch 
gilt diese Beziehung nur ganz angenahert. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 
226—27. 15/10. 1929. Lawrence [Kansas], Uńiv. of Kansas.) L o e b .

Selman A. Waksman und Kenneth R. Stevens, Beitrag zur chemischen Zu- 
sammensetzung von Torf. IV. Chemisehe Untersuchungen an Hochmoorprofilen von 
M aine. (III. vgl. C. 1929. II . 678.) Die Sphagnumhorizonte sind sehr sauer (pa 4,0); 
sie enthalten wenig Asche, N  u. Lignin; dagegen ist der Geh. an Cellulose, Hemi- 
cellulose u. Wachs hoch. Beim tTbergang zu den Schilf- oder Waldprofilen nim m t  der 
Ph, der des Aschengeh., EiweiB- u. Ligningeh. zu, wahrend Cellulose u. Hemicellulose ab- 
nehmen. (Soil Science 27. 389— 438. Mai 1929. New Jersey, Exp. Stat.) T rbnE L .

Selman A. Waksman und Kenneth R. Stevens, Beitrag zur chemischen Zu- 
sammensetzung von Torf. V. Die Bolle der Mikroorganismen bei der Bildung und Zer- 
setzung von Torf. (IV. vgl. vorst. Ref.) Mikroorganismen, Pilze, aerobe u. anaerobe
B. spielen bei der Bldg. von Torf eine groBe Rolle. Im  Niederungsmoos kommen bis 
zu 90 cm aerobe Cellulosezerstorer u. N itrifikanten vor; Actinomyces wurden bis zu 
einer Tiefe von 150 om festgestellt. Saurer Sphagnum-Torf en thalt groBe Mengen 
von Bakterien, die noch bei ph  4,0 gu t fortkommen. Im  Hockmoor wurden in einer 
Tiefe. von 570 cm mehr Bakterien — vor allem anaerobe — gefunden, ais an  der Ober- 
flache. Durch N  u. P  wurde die Zers. von Flach- u. Hochmoor nicht gefórdert. (Soil 
Science 28. 315—40. Okt. 1929. New Jersey, Exp. S tat.) T r ĆNEL.

L. Bermejo, Die Wielandsche Theorie und die Erscheinungen bei der Oxydation 
ton Kóhlenwasserstoffen aus Erdol. Vf. versucht m it Hilfe der Erfahrungen, die die 
Dehydrierungstheorie von W lELAND verm ittelt hat, die Oxydationsvorgange beim 
Stehen von Petroleum an  der L uft zu erklarcn. Man muB dabei die Zus. des Erdóls 
(ungesatt. Bestandteile) u. die verschiedenen Nebenumstande beriicksichtigen, die die 
Oxydation beeinflussen. Es wird die Zus. des bei der Oxydation von Petroleum deriw . 
entstehenden Gemischs angegeben. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27- 695— 700. 
Juli/Aug. Madrid, Fakult. f. Wissensch., Organ.-chem. Laborat.) W iLLSTAEDT.

F. M. Cole, Produktionsmethoden im  Salt Creek-Field. Vf. berichtet iiber die 
versuchsweise Anwendung yerschiedener Gase ais Auftriebsmittel zwecks Steigerung 
der Produktion. (Oil Gas Journ. 29. Nr. 31. 44— 48. 19/12. 1929.) F r i e d m a n n .

J. O. Chesley, Die Yerwendung ton A lum inium  im  ólfeld. Mit Al-Farbe an- 
gestrichene Tanks zeigen gegeniiber anderen Anstrichen die geringsten Verdunstungs- 
verluste. Al-Folie is t zur Innenbekleidung der Stahltanks m it Vorteil verwendet 
worden. Al-Kabel m it Stahleinlage, Al-Dacher von Tanks u. Tanks ganz aus Al 
haben sich gegen Korrosion besonders auf den Ólfeldem in W esttexas bewahrt. Auch
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Bubble Caps (Sprudelkappen fur Fraktioniertiirm e) aus Al werden in den Raffinerien 
yerwendet. 2 Abbildungen. (National Petroleum News 21. No. 44. 243—46. 30/10. 
1929. P ittsburgh, Aluminium Co. of America.) N a p h t a l i .

Sidney Bora, Wie sich Aluminiumturme bei der Verarbeitung hochsćkwefelhaUiger 
Rohole bewahrten. Die R esultate yerschiedener Verss. m it Al, GuBeisen, Messing, 
Stalil, Cu u. anderen Metallen hinsichtlich ihres Verh. gegen hoch-S-haltiges West- 
tesas-Roliol werden m itgeteilt. Die Verss. wurden m it M etallstreifen im Dampf u. 
im 51 angestellt. Ferner wurden zwei Dest.-Kessel a 1 Brl. m it Dampfrohr, Turm 
u. Schlangen in Stahl bzw. Al ausgeriistet u. 9 Monate m it yerschiedenen Robolen 
dest. Die Verss. ergaben die groBe TJberlegenheit des Al in  der Verwendbarkeit bei 
der Rohólverarbeitung gegeniiber den anderen Metallen. Einzelheiten, Tabellen u. 
Abbildung im Original. (National Petroleum  News 21. No. 44. 121—25.. 30/10. 1929. 
Transcontinental Oil Co.) . N a p h t a l i .

C. C. Snyder und J. F. Brett, Die Vorteile der nichlkorrodierenden Legierungen 
bei der Erddherarbeitung. Die Entw . dieser Legierungen, die sich. insbesondere gegen 
die Wrkgg. von H 2S bew ahrt haben, w ird gesehildert, insbesondere die Eigg. des 
Enduro K A  2 bezeichneten Cliromnickelstahls nach den Krupp-Nirosta-Lizenzen 
(Central Alloy Steel Corp. u. Babcock & Wilcox Tube Co.), dessen Widerstands- 
fahigkeit gegen Korrosion, O sydation u. Angriff bei erhohter Temp.-Diagramme 
zeigen die physikal. Eigg. von Enduro im Vergleich zu Stahl. (National Petroleum 
News 21. No. 44. 126—29. 30/10.1929.) N a p h t a l i .

Walter Samans, Die der Korrosion unterliegenden Teile der Raffinerieausrustung 
(Oil Gas Journ. 28. Nr. 30. 46. 140. 12/12. 1929.) F r i e d m a n n .

K. H. Logan, Walter Rogers und J. F. Putnam, Zerstómng von Rohrleitungeń. 
Vff. berichten iiber eine Reihe von Unterss. zur Aufkliirung der Ursacheń u. des Verk. 
der in  Rohrleitungen auftretenden elektr. Strome, soweit sie keinesfalls durch die 
N ahc von Kraftwerken, elektr. Bahnen usw. (yagabundierende Strome) bedingt sind. 
Die A rt des Baustoffs, S tahl oder Schmiedeeisen is t anscheinend belanglos. (Gas Age- 
Record 64. 899—903. 907. 21/12. 1929. W ashington, D. C., Bureau of Standards, Soil 
corrosion inyestigation, Houston, Texas, Gulf Pipę Line Co., u. San Francisco, Cal., 
S tandard  Oil Co. of California.) W oLFFRAM.

W. N. Ipatjew und A. D. Petrow, Hydrolyse bei hohen Temperaturen und.Cracken 
von Naphlhensauren unter Wassersloffdruck. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R., S.. S.
Serie A. 1929. 151. —  C. 1929. II . 2401.) S c h o n f e l d .

W. N. Ipatjew, A. D. Petrow und I. S. Iwanow, Versuch zum Cracken von 
Urłeer einer Kohle des Donezbeckens unter W assersloffdruck. (Compt. rend. Acad.’ Sciences 
U. R. S. S. Serie A. 1929. 152. — C. 1929. I I .  2283.) S c h o n f e l d .

W. N. Ipatjew, N. A. Orlow und M. A. Bjelopolski, Cracken von Paraffin- 
masut unter hohem W assersloffdruck. Der G r o s n y j e r  Paraffinm asut is t infolge 
seines hohen F . nur schwer der techn. Anwendung zuganglich. Crackverss. ergaben, 
daB der Masut bei kurzem E rhitzen im rotierenden Autoklave'n zu 70% in ein aus 
Bzn. +  Kerosin bestehondes D estillat, zu 10— 12%  in  Gase yerwandelt wird. Koks- 
bldg. fand n icht s ta tt .  Die Bzn.-Kerosinfraktion is t gesatt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences U . R . S. S. Serie A. 1929. 153.) S c h o n fe l d .

— , Erhohung der Farbenbestandigkeit von gecracktem Benzin. Bei in  fl. Phase 
gecracktem u. der „D oktorbehandlung“ unterzogenem Bzn. das handelsiiblich water 
white (21 Saybolt) sein soli, t r i t t  nach (z. B. 7— 11-tagiger) Lagerung eine Gelbfarbung 
bis zu dunkelcitronengelb auf, die besonders durch Cu oder Cu-haltige Legierungen 
beschleunigt w ird. Es w ird yerm utet, daB das von CS2 oder Aceton herruhrt, die in 
Xanthogenderiyy. oder A cetonderiw . des Fulvens iibergehen. Durch Behandlung 
m it 1%  20—30%ig. H 2S 04 (P aten t angemeldet) w ird die water-white F arbę (27 Saybolt) 
wieder hergestellt u. bleibt nach 30 Tagen noch 21 Saybolt. — W ird das Bzn. nochmals 
alkal. gemacht, so t r i t t  die Farbę wieder auf. (Petroleum 26. 56— 57. 8/1. s’Graven- 
hage, Lab. d. N. V. De Bataafsche Petrol.-M ij.) NAPHTALI.

A. N. Ssachanen [Ssachanow] und M. D. Tilitschejew, Die beim Crackprozep sich 
ausscheidenden Kóksmengen. Bei einmaligem Cracken wird prak t. n ich t mehr ais 30% 
Gasolin gebildet, u. auch nur dann, wenn m an yon D estiliaten ausgeht. Mit der Steige- 
rung dieser Ausbeute erhóht sich die Koksabseheidung. In  der Praxis begniigt man sich 
damit, in  einem Arbeitsgang 20—30%  Crackgasolin zu gewinnen, u. erhóht die Aus
beute durch Wiederholen des Crackprozesses. W ahrend des Crackyorganges yerkoken in 
erster Linie die arom at. KW -stoffe, die prim ar aus einem Kondensationsprozefi ent-
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stehen [C8H9 — > (C6HS)2, C10H? — ^  (C10H ,)a]. Letztere gehen bei fortgesetztem 
Craoken in  teerahnliohe Prodd. iiber, die den Koks liefem. Wenn das Crackgasolin 
ais Prod. der Prim arspaltung von hochmolekularen KW-stoffen resultiert, so is t der 
Koks ais letztes Rk.-Prod. einer Reihe sieli folgender Kondensationen zu betrachten.

Die zunehmenden Dichten der Craokruckstande deuten darauf hin, daJ3 sich gleieh- 
zeitig m it der Spaltung schwerere Kondensationsprodd. anhaufen; sobald die Gasolin- 
ausbeute eine bestimmte GróBe erreicht hat, se tzt die Koksbldg. ein, u. diese nim m t 
rasch zu. — Beim Cracken von Spindelol (Grosny) se tzt die Koksbldg. erst ein, nachdem 
etwa 30%  Crackgasolin entstanden sind, dann ist die Dichte des Crackriickstandes 
gróBer ais 1. Werden schwerere u. harzige Rohóle oder Heizole geeraekt, t r i t t  Koksbldg. 
schon auf, wenn 10—15% Gasolin entstanden sind. Energischeres Cracken h a t er- 
heblich starkere Koksabscheidung zur Folgę. Zweeks Erhóhung der Gasolinausbeute 
miissen die im ersten Arbeitsgang erhaltenen Reaktionsprodd. durch Dest. in  Gasolin 
u. schwerere Riickstande zerlegt werden, die mittleren Destillate (zwischen 200—350°) 
werden dann nochmals geeraekt. Die Geschwindigkeit, m it weleher ein u. dieselbo 
Fraktion bei wiederholtem Cracken Gasolin liefert, nim m t immer mehr ab ; diese Zers.- 
Geschwindigkeit is t also beim „S traigh trun“-Prod. am gróBten, dagegen treten  m it 
jedem folgenden Cracken gewisse Gasmengen auf. V o r s i e h t i g e s  Cracken von 
„S traigh trun“-Prodd. laBt die Paraffine verhaltnismaBig leicht zerfallen, die langen 
Seitenketten der hydroaromat. u. arom at. KW-stoffe werden abgespalten, es t r i t t  
wenig Gas auf u. Koks fehlt vollstandig. E n e r g i s c h e r e s  oder wiederholtes 
Craoken bewirkt einen starkeren Zerfall des Ursprungsoles, m it weitergehender Zers. 
der hydroaromat. KW-stoffe, die H 2 u. die einfachsten Seitenketten verlieren; somit 
miissen die Gasmengen u. die arom at. KW-stoffe zunehmen, die dann iiber Konden
sationen zur Koksbldg. fiihren. Daher sind dem wiederholten Cracken prak t. Grenzen 
gezogen, denn die Ausbeute an Crackgasolin muB allmahlich abnehmen, wahrend die 
Gasmengen u. die Koksbldg. zunehmen. Bei starkerem  Cracken von Emba-Gasól- 
fraktionen nehmen die ungesatt. KW-stoffe ab, wahrend die arom at, schnell zunehmen. 
Nach 6-maligem Cracken von Gasolin u. Kerosin sind nur noch arom at. KW-stoffe 
vorhanden. Arbeitet man auf hohe Ausbeuten an Gasolin hin, so wird dieses Ziel m it 
dreimaligem Wiederholen des Crackens erreicht. Ais rationellste A rt des wiederholten 
Craokens empfiehlt es sich, beim zweiten u. d ritten  Cracken entweder die Dauer des 
Crackens, oder die hierbei anzuwendende Temp. zu erhóhen. Da indessen gewóhnlich 
das rohe Crackmaterial m it dem Ausgangsstoff zusammen ais Gemisch dem Crack- 
prozeB unterw orfen. wird, so schmalert viel Ballast die P ro d u k tm ta t der Anlage. 
Somit erscheint ais einzige brauchbare Arbeitsweise diejenige, bei weleher das erstmalig 
gecrackte Prod. — ohne es m it neuem Rohm aterial zu mischen — fiir sich allein in 
einem besonderen Aggregat wieder geeraekt wird. Ebensowenig soli das so aus dem 
zweiten Cracken erhaltene Prod. m it dem vorherigen zusammen wieder geeraekt werden, 
sondern in  einem anderen Aggregat ganz unabhangig wieder geeraekt werden. Geht 
m an von Destillałen aus, sollte beim ersten Cracken 25— 30%  Gasolin anfallen, werden 
schwere Rohóle oder Heizole verarbeitet, so sollte m an sich m it einer Ausbeute von 
1 0 — 1 5 °/0 Gasolin begniigen. Die nachfolgenden Crackoperationen (gleichgultig, ob 
Destillate oder Rohóle verarbeitet worden sind) liefern prakt. die gleiehen Prodd., 
denn das erstmalige Cracken von Roh- oder Heizólen kann ais eine A rt Dest.-ProzeB 
angesehen werden, der zwar m it einer teilweisen Zers. verbunden ist, aber zu einem 
D estillat fiihrt. Letzter Vorgang spielt sich gewóhnlich in  einem Róhrenkessel ab, 
der keine Reaktionskammer besitzt. Das so anfallende Gasól wird dann zweeks 
weiteren Crackens in  dem iiblichen Crackapp. m it Reaktionskammer behandelt. 
(Oil Gas Journ. 28. Nr. 31. 48. 147. 19/12. 1929.) F r i e d m a n n .

M. J. Bradley, Automatische Kontrolle fiir Ćrackkesselstąbilisaloren. Der Stabili- 
sator is t ein Fraktionierturm , in den die nichtkondensierbaren Gase einer Batterie 
von 28 Crackeinheiten gepum pt werden; Anzahl der Einheiten u. demnach das Vol. 
der Gase wechselt nach Bedarf des Betriebs. E in App., der gestattet, in  diesem Wechsel 
der Betriebsbedingungen die Temp. im Fraktionierturm  (280° F) auf Stdn. inner- 
halb 1—2° autom at, zu regulieren u. zu registrieren, wird besehrieben. — In  einem 
Falle wurde dadurch B utan im W erte von 300 Dollar taglich gespart. (National 
Petroleum News 21. No. 44. 179. 30/10. 1929.) N a p h ta l i .

C. H. Leach, Wachsende Leislm g der Crackschlange infolge der Anbringung von 
Warmeaustauschem. Eine moderne Crackanlage leistet heute das Dreifaehe ais der- 
selbe Tjrp vor 3 Jahren. Das liegt n icht nur daran, daB m an gróBere Einheiten baut,
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sondern auch, daB m an den W armeaustausch besser entwiokelt hat. Derartige Ver- 
besserungen bei verschiedenen Craeksystemen, insbesondere nach dem Cross- u. 
Tube-and-Tank-Verf., werden an  H and von 12 Abbildungen geschildert. (National 
Petroleum N ews 21 . No. 44. 162. 30/10. 1929.) N a p h t a l i.

C. R . W agner, Hohe Ausbeute an nichtklopfenden Kraftstoffen aus den . Gasen 
beim Gyroprozefl. Der Gang des Gyroprozesses wird in  seinen Einzelheiten an  H and 
einer Skizze beschrieben. Verss. auf einer kleinen Anlage (10 Barrels taglich) zeigten, 
daB der Charakter der gewonnenen D estillate u. Gase bei diesem Dampfphasenverf. 
nur wenig abhangig vom Ausgangsmaterial ist. — Die W armeverluste, die beim 
urspriinglichen Verf. durch Rezirkulation der Essengase vermieden werden sollten, 
werden durch Einbau eines Economizers verringert, sowie durch einen in  den Frak- 
tionierturm  m ontierten Niederdruckdampferzeuger. — Aus den austretenden, m it 
K raftstofffraktionen beladenen Crackgasen w ird K raftstoff in  einer Menge von 
5 Gallonen per 1000 KubikfuB gewonnen, d. h. m an erhalt nahezu 20%  des D estillats 
aus dem Gas. — Auch bei Behandlung von hochsohwefelhaltigem M ateriał h a t das 
nach dem vorliegenden Niederdruckdampfphasenyerf. erhaltene Prod. einen um 
50— 60%  niedrigeren S-Geh. ais dasselbe Prod., das in  fl. Phase geeraekt wurde. 
W eitere Einzelheiten iiber Korrosion usw. im  Original. (National Petroleum News 
21. No. 44. 173—78. 30/10. 1929.) N a p h t a l i .

G. A. Burrell und R. P. Mase, Entgasen, Fraktionieren und Lagern von Druck- 
destillal. D ruckdest. vom Receiver einer Crackanlage en tha lt mehr oder weniger 
Gas, je nach A rt des Crackens u. dem D ruck u. der Temp., bei der die Trennung des 
Gases vom D ruckdestillat erfolgte. Beim Nachlassen des Druckes u. bei der folgenden 
Behandlung, Raffination u. Lagerung des D estillats entweicht das Gas u. m it ihm 
betrachtliche Mengen Gasolin. Durch Entgasen, Fraktionieren u. Lagerung unter 
Druck erreicht m an, daB das D ruckdestillat von den Gasen einschlieBlich Propan 
befreit (,,stabilisiert“ ) w ird. Man dest. eine leichte Spitzenfraktion vom Druckdestillat 
ab, die keiner Saurebehandlung bedarf. Dadurch h in terbleibt eine schwerere Fraktion 
von hoherem K p., so daB Verdampfungsverluste s ta rk  reduziert sind. Die leichte 
F rak tion  wird un ter D ruck aufbewahrt. F ur jedes %  entgastes Propan kónnen 372%  
B utan zugefiigt werden, wodurch das-E ntprod . den gleichen Dam pfdruck erhalt. — 
Die A pparatur u. Verff. fiir Entgasung u. Fraktionierung werden ausfuhrhch ge
schildert. (National Petroleum  News 21. N r. 44. 60— 62. 30/12. 1929. P itts- 
burgh.) N a p h t a l i;

F. L. Kallam, Technische Fortschritle in  der Gewinnung von Naiurgasolin. Durch 
Einfuhrung des Absorptionsturms vom „B ubble-Typ“ is t  die Abscheidung von Gasolin 
aus dem N aturgas weitgehend verbessert worden, fem er is t  es gelungen, durch Re- 
fraktionierung des Prod. dasselbe zu stabilisieren, d. h. leicht fliichtige Bestandteile 
gegen minder fluchtige auszutauschen u. so stabiles Gasolin einerseits u. wertvolles 
Gas andererseits zu erzielen, das die Grundlage fiir eine neue Industrie der verfliissigten 
Gase bildet. Die apparatiyen Einzelheiten werden an  H and zahlreicher Photogramme 
beschrieben u. die MaBnahmen bei der Absorption, D est., W armeaustausch, Kiihlung, 
autom at. Kontrolle usw. geschildert. —  MaBgebend fiir den F ortsch ritt is t die genaue 
Einstellung des Betriebs auf den Dam pfdruck der behandelten Prodd. (National 
Petroleum  News 21 . No. 44. 193—206. 30/10.1929. Los Angeles, Southwestern En- 
gineering Corp.) N a p h t a l i.

W . W . Robinson jr., Laboraioriunismethoden bei der Kontrolle von Frakiionier- 
tiirmen ju r  Naiurgasolin. E in  F raktionierturm  m it u. ein solcher ohne W.-Kiihler 
am oberen Ende werden abgebildet u. beschrieben u. im AnschluB die Laboratoriums- 
verff. zur Kontrolle des Betriebs geschildert. —  Eine hier abgebildete, von C. R. CdX 
(Tesas Co.) entworfene K artę , die Druck u. Temp. der gesatt. Dampfe der KW-stoffe 
vom A than bis zum Octan angibt, is t eine wertvolle Hilfe dabei. —  Um die Zus. des 
Ruokflusses im Fraktionierturm  zu bestimmen, bedien t.m an sich das „Weathering 
Tests“ , indem m an 100 ccm einer m it einer CÓ2-Schnee-Aceton-Mischung gekiihlten 
u. langsam erwarm ten Probe in  einer naher beschriebenen Versuchsanordnung frak- 
tioniert „verw ittern“  laBt. Die Probenahme geschieht in  besonders konstruierten 
u. abgebildeten Bomben. Endlich w ird eine A pparatur abgebildet u. erklart, die zur 
„Fundam entalanalyse" der Fraktionen von N aturgasolin dient. Sie beruht auf der 
fraktionierten Dest. der Prodd. un ter genauer Kontrolle der Drucke u. Tempp. u. 
des Tempos der Dest. Die Resultate, der Druck im AuffanggefaB u. die Temp. am 
oberen Ende des RiickfluBkiihlers, den die .Dampfe passieren, werden graph. auf-
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gezeichnet. Aus den Knicken der erha] tenen K u rrc  ergeben sich die Fraktionen. 
Eine Tabelle zeigt die Unters.-Ergebnisse von 9 Naturgasolinfraktionen nebst ihrem 
Geh. an Propan, Isobutan, B utan u. Pentanen. (National Petroleum News 21. 
No. 44. 181—89. 30/10. 1929. Tho Texas Co. California.) N a p h t a l i .

S. Reginald Price, „Aclicarbone.“ Es wird auf die Bedeutung der Aktivkohlen 
fiir die Ruckgewinnung von Bzl., die Gasolingewinnung usw. hingewiesen. (Chem. 
News 139. 385—86. 20/12. 1929.) S c h ó n f e l d .

G. K. Siller, Uber die Fabrikation von „Mischclen.“ Vf. h a t die Moglichkeit der 
Qualitatsverbesserung von Schmierólen durch Vermischen von Raffinaten m it Zylinderol, 
u. die techn. Eigg. einiger Spezialole untersucht. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe 
Chozjajstwo] 17- 230—33. 1929. Moskau.) S c h ó n f e l d .

A. Dennemark, Holzteer und Herstellung von Wagensćhmieren. Holzteer enthalt 
fur die Herst. von Wagenschmiere schadlicho Bestandteile. Die im Teer enthaltenen, 
m it K alk reagierenden organ. Verbb. saurer N atu r sind fur die Schmiermittelbereitung 
niitzlich, wahrend die Holzóle den F. der Wagenschmiere herabsetzen u. deshalb weit- 
gehend aus dem  Teer entfernt werden mussen. Fiir die Isolierung der sauren Teer- 
komponenten in techn. Ausma.Ce ist die Methode von S p it z  u. HÓNIG ungeeignet. 
(Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 17- 236— 40. 1929.) SCHÓNFELD.

Francisco Sala Catalś,, Wertpriifung armerer Brennstoffe. Besprechung der 
Methoden. (Afinidad. 9. 10—12. Jan . 1929.) WlLLSTAEDT.

F. S. Bacon, Bestimmung freier Schwefelsaure in  Lei cht dis chla m?n. Die ver- 
schiedeneń esistierenden Methoden zur Best. der freien H 2S 04 im Schlamm von der 
Raffination leichter Ole werden besprochen, dann weist Vf. experimentell nach, daB 
bei der Behandlung des Schlammes m it sd. CHC13, in  dem 10% Anilin gelóst sind, 
u. folgender Filtration nur das Anilinsalz der freien H2S 04 unl. zuriiokbleibt u. dann 
in  W. gel. u. quantitativ  bestim m t werden kann; die Alkylester der H2S 0 4 gehen 
vollstandig in  die CHC13-Lsg. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 89—92. 15/4. 
1929.) B ó r n s t e in .

GladyS Woodward, Annahernd genaue volumetriscJie Bestimmung von Schw fel 
in  Rohpetroleum. Verwendung des Verfahrens von Nihaido. Dieses Verf. besteht in 
der Titrierung yon H 2S 0 4 m it Pb(N 03)2 m it K J  ais Indicator in  50—70%ig. alkoh. 
Lsg. Der Geh. der bei der Best. des S nach der Lampenmethode erhaltenen H 2S 0 4- 
Lsg. wurde nach diesem Verf. u. nach dein gravimetr. (Ba-) Verf. e rm itte lt.' Die 
Resultate bei Rohól u. anderen Prodd. werden tabellar. wiedergegeben. Die Hohe 
der Abweichung u. ihre Ursache wird erortert, die Einzelheiten des Verf. werden 
nebst der Berechnung mitgeteilt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 117— 18. 
15/7. 1929. Evanston [111.J, Nortwestern Univ., Chem. Labor.) N a p h t a l i .

— , E in  neues ósterreichisches Normblatt uber Naturasphalte und Erdolasphalte fiir  
Strafienbauzwecke: Stampfasphaltuntersuchung zur Oenorm Asphalt fiir  StrafSenbau- 
zwecke. (Petroleum 25- 1702—03. 19/12. 1929. Osterreichischer NormenausschuB 
fiir Industrie und Gewerbe [Cnig].) L o e b .

W. Tokmanow, Uber die PenetrometerzaM (Hartę) von Wachsen mineraliścher 
Herkunft. Es wurde der Tropfpunkt u. die Penetrom eterzahl von Ozokeriten, Ceresinen 
u. von amerikan. u. grosnyjer Paraffin  bestimm t. Aus den tabellar. zusammengestellten 
Ergebnissen folgt, daB die H artę von Ozokerit, Ceresin u. Paraffin von ihrem F. un
abhangig ist; sie seheint ausschlieBlich m it der Zus. u. den physikal. Eigg. der Kompo- 
nenten zusammenhangen. So liatte ein S s u r a c h a n e r  Petroleumozokerit vom
F . 78° die H artę (nach RlCHARDSON) 160,0, wahrend ein T s c h e l e k e n s k e r  
Ozokerit vom F . 79° nur eine H artę von 8,0 zeigte. Der W eltstandard: B o r y s 
ł a w  e r  Ozokerit, F . 65°, zeigt dieselbe Penetration wie das Tschelekensker Prod. vom
F. 79°. G r o s n y j e r  WeiBparaffin ist, tro tz  hoheren Tropfpunktes (54°), weniger 
hart, ais amerikan. Paraffin. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 17. 234 bis 
235. 1929. Moskau.) S c h ó n f e l d .

H. Burstin, Uber die Bestimmung der Yerteerungszahl in  TransformatorenOlen. 
Diskussion iiber die vom V e r e i n  D e u t s c h e r  E l e k t r o t e c h n i k e r  vor- 
geschriebene Methode zur Best. der Verteerung8zahl von Transformatorenolen. 
Priifungsfehler von 20%  sind durch die komplizierte Methode bedingt. Da die Ver- 
teerungszahl n icht iiber 0,1 betragen soli, d. h. 0,1 g Teer auf 100 g Ol, ein zulassiger 
Priiffehler von 20%  durch die Methode erforderlich wird, miiBte die Vorschrift in  diesem 
Sinne geandert werden. (Petroleum 25. 1704. 19/12. 1929. Drohobycz, Chem. Lab.
der „Galicia“ A. G.) L o e b .
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I. D. Afanassjew, Unlersuchungen im  Gebiet der Viscositdt von Erdoljyroduklen. 
Es wurde die absol. u. relative V iscositat von Schmierolen bei versehiedenen Tempp. 
bestimm t, u. die bei der absol. V iscositatsbest. erhaltenen Zahlen wurden m it den nach 
der Formel von UBBELOHDE aus den relativen Viscositaten umgerechneten absol. 
Viscositatszahlen verglichen. Zwischen den unm ittelbar bestimm ten absol. Viscositaten 
u. den nach UBBELOHDE umgerechneten waren keine groBen Differenzen feststellbar. 
Die logarithm. umgerechneten therm . Viscositatskurven der Schmierole stellen fast 
gerade Linien dar. Es -wurde bestiitigt, daB die Best. der therm . Viscositatsdiagramme 
der Schmierole fur die Beurteilung ihrer Verwendbarkeit unerlaBlich ist. U ntersucht 
wurde die Anderung der Viscositat von Turbinenoldestillat u. Treibol bei der Reinigung 
m it rauchender H 2S 0 4. Ferner wurde die Viscositat einiger D estillate u. M asute aus 
Em ba-Erdol eingehend untersucht. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwo] 17- 
218—29. 1929.) S c h o n f e l d .

E. W. Dean und G. H. B. Davis, Viscositatsanderungen von Olen bei ver- 
schiedenen Temperatur en. Vff. entwickeln an  H and von Formeln u. Tabellen ein 
System zur Best. eines „Viscositatsindexes“ , d. h. einer Beziehung zwischen Vis- 
cositaten von Olen, gemessen bei 100° u. 210° F  nach Sa y b o lT . —  Die Indexwerte 
der verschiedenartigsten Ole, nach der Methode der Vff. bestimmt, sind nahezu konstant. 
(Chem. metallurg. Engin. 36. 618— 19. Okt. 1929.) H osch .

Baader, E in  neuer Scliwefelsauretest fiir  Isolier- und Schmierole. Vf. halt eine 
genaue Definition der Farbtone fiir die evtl. prakt. Verwendung des W althertests ais 
unerlaBliclie Voraussetzung. (Erdol u. Teer 5. 659. 25/12. 1929.) K e l l n e r .

Henry Schmitz, Laboratoriumsmethoden zur Priifung von Holzkonservierungs- 
mitteln au f ihre Giftwirkung. K rit. Besprechung der vorgeschlagenen Methoden. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition  1. 76—-79. 15/4. 1929.) BÓRNSTEIN.

A. Jaescłlke, Die s<pezifische Warme der Feuergase. Einfache therm od 3mam. 
Auseinandersetzungen; Tabellc fiir dio wahren spezif. W armen bei konstantem  Druck 
fiir ein n. cbm der Gase COj, H 20 , ( 0 2, N», Luft, CO), H3 u. fiir die m ittleren spezif. 
W armen (in gleichen Einheiten) zwischen 0 u. 2000° C nach NEUMANN; Diagramm 
der m ittleren spezif. W arm en von W.-Dampf u. trockenen Feuergasen m it yerschiedenem 
C 02-Geh.; Rechenbeispiele. (G lashutte 59. 947— 50. 30/12.1929.) W. A. R oth .

Graham Edgar und George Calingaert, Analytische Bestimmung von Tetradthyl- 
blei. Gravimetr. Bestst. von P b-T etraathy l ais P b B r0 4 u. volumetr. Best. durch 
T itration  m it M olybdat u. Gerbsaure ais Indicator sowohl fur reines Pb-Tetraathyl 
ais auch in  Lsg. von Gasolin usw. werden eingehend beschrieben. P b-T etraathyl neben 
Pb,(C2H s)6 w ird durch T itration  m it J  nach folgenden Gleichungen: 1. Pb(C2H3)4 t
2 J  =  Pb(C2H 5)3J  +  C,H?J , 2. P b 2(C2H 5)6 +  2 J  =  2 Pb(C2H 5)3J  u. durch Best. 
des Gesamtbleigeh. bestim m t. —• Pb(C2H 5)3 neben Pb(C2H5)4: Pb(C2Hs)3 lost sich 
in  konz. NH3, wahrend Pb(C2H 5)., darin  unl. ifet; in den getrennten Lsgg. wird dann 
das Pb wie ublich bestim m t. Literaturzusam m enstellung im Text. (Ind. engin. 
Chem. A nalytical E dition 1. 221— 22. 15/10. 1929. Yonkers [N. Y.], Ethyl-Gasoline 
Corp. Labor.) _________________  L o eb .

Doherty Research Co., iibert. von: Russell E. Lowe, New York, Diaphragma 
fiir Oberfldchenverbrennungen. Das poróse Diaphragma besitzt auf seiner AuBenseite 
oine Anzahl gleichmaBig verteilter Erhóhungen u. Vertiefungen, wie sie durch senk- 
recht sich schneidende, kerbschnittahnliche E inschnitte erzeugt werden konnen. Auf 
der anderen Seite des Diaphragmas ist eine Gaskammer m it Rohranschliissen fur das 
zu verbrennende Gas u. fiir Sauerstoff angeordnet. (A. P. 1 731 053. vom 31/5. 1928, 
ausg. 8/10. 1929.) H o r n .

W illis S. Yard und Earl Newman Percy, Oakland, V. St. A., Elektrothermischer 
Gaserzeuger. In  einer Kamm er aus feuerfestem M ateriał sind mehrere vom Boden 
bis iiber die M itte der K am m er reichende Einsatze angeordnet, dereń Zwischenraume 
sowie Oberseiten von feinkórnigem Brennstoff umgeben sind. Die Brennstoffsaulen 
stehen vom Boden der K am m ern aus m it Elektroden in  Verbindung, die den Brennstoff 
mittels Stromdurchgang erhitzen. Gleichzeitig wird von oben an mehreren Stellen 
L uft sowie Wasserdampf m it Ol eingefiihrt, wobei der Dampf das Ol zerstaubt. Hierdurch 
wird in kontinuierlichem Betrieb ein Olgas m it hohem H„- u. CH4-Geh. erzeugt. 
(A. P. 1703505 vom 12/2. 1924, ausg. 26/2. 1929.) ‘ M a n tE L .

Continuous Coal Carbonisation Ltd., C. B. Winzer und  R. Nisbet, London, 
Yerkokung von Kohle in  Koksbfen, d u rch  d ie  d ie  Kohle in  geschlossenen Behaltern
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hindurchgefuhrfc wird. Jeder Behalter besteht aus 2 Halften, is t auseinanderklappbar 
u. im Innern m it Vorspriingen u. P latten versehen, die entsprechende Eindriicke in 
den Kokskuchen machen, durch die seine Zerkleinerung erleichtert wird. Abbildungen. 
(E. P. 314 665 vom 13/6. 1928, ausg. 25/7. 1929.) D e r s i n .

Heinrich Koppers, Essen-Rulir, Schwelwrrićhtung fiir bituminose Stoffe, be- 
stehend aus 2 parallel u. iibereinander angeordneten Drehtrommeln, die im Innern 
m it Schraubenflaclien zum Fórdern des Gutes versehen sind, u. zwar d ient die obere 
Trommel zum Vorerhitzen u. Trocknen des Gutes, die untere zum Schwelen. Das Gut 
wird zusammen m it h. Stahlkugeln in die obere Trommel aufgegeben, durchwandert 
diese, wobei die h. Stahlkugeln ihre Warme an das Gut abgeben, wird dann durch 
eine Siebvorr. am Ende der Trommel von den Kugeln getrennt u. gelangt endlieh in 
die tiefer liegende Schweltrommel. Die Kugeln rollen zwecks W iedererhitzung durch 
einen Heizofen u. werden dann zusammen m it dem vorerhitzten Gut in die Schwel- 
trommel aufgegeben, wo sie einen Teil ihrer Warme an das Schwelgut abgeben. Am 
Ende dieser Trommel wird das Gnt (Halbkoks) wieder von den Kugeln getrennt u. 
abgezogen, wahrend die noch h. Kugeln in die obere Trommel gefórdert werden. Die 
Sćhwelgase werden an der Beschickungsseite der Schweltrommel abgefuhrt. (A. P. 
1 7 1 2  083 vom 29/9. 1922, ausg. 7/5. 1929. E. Prior. 28/6. 1922.) M a n t e l .

Lester Kirschbraun, Leonia (New Jersey), DarsteUung einer kaltebestandigen 
Emulsion auf einer Basis von bitumindsem Pech unter Zusatz von ca. 2%  A. u. hochstens
I,5%  eines Elektrolyten, wie NaCl, LiCl, N a3P 0 4 oder (NH4)2-C03. (A. P. 1725 648
vom 15/4. 1927, ausg. 20/8. 1929.) " M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. und Karl Muller, Mannheim 
(Erfinder: Leo Schlecht und Walter Schubardt, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung 
von Kohlenwasserstoffen. (D. R. P. 487 379 K I. 12 o vom 11/5. 1926, ausg. 10/12. 
1929. — C. 1927. II. 1919 [E. P. 270 705].) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, A. Rule und H. G. Watts, Norton- 
on-Tees, Herstellung von Kohlentuasserstojfen durch Druckhydrierung. Man unterw irft 
Olsand der Estraktion  m it Lósungsmm., besonders m it den bei dem Verf. erhaltenen 
Leicht- oder Mittelólen, u. hydriert den E x trak t m it oder ohne Losungsm. in bekannter 
Weise. Dabei werden leichte KW -stoffe erhalten. (E. P . 317 346 vom 11/5. 1928, 
ausg. 12/9. 1929.) D e r s i n .

J: G. Kastner, Frankfurt a. M., Verflussigung von Kohle durch Druckhydrierung. 
Der Druck im Hochdruckbehalter soli schnell, z. B. 10-mal je Min;, zwischen 2 be
stimmten GroBen wechseln. Die Vorr. besteht aus einem HydrierungsgefaB m it
2 nebengeschalteten Kesseln, die durch Rohre m it dem HydriergefaB u. untereinander 
unter Zwischenschaltung einer Pum pe verbunden sind. Durch die Pumpe wird H z 
in dem 1. VorgofaB hochkomprimiert, dabei wird das andere VorgefaB evakuiert. 
Bei einem bestimmten Druck strom t der H 2 durch einen H ahn in  das HydriergefaB, 
von hier wird er bei einem bestimmten Druck in  das VakuumgefaB entspannt u. so fo rt 
im Kreislauf. (E. P. 314491 vom 10/6. 1929, Auszug veroff. 21/8. 1929. Prior. 28/6.
1928.) D e r s i n .

Gilbert Thomas Morgan und David Doig Pratt, Teddington, Middlesex,
England, Trennung der Bestandteile des Tieftemperaturteers und seiner Destillate. Die 
Phenole, wie sie aus Tieftemperaturteer nach dem Verf. des E. P. 307 382 (C. 1929.
II . 1112) gewonnen werden, werden m it Petroleum von niedrigem Kp. 40— 60° oder
CCI,, behandelt u. der E x trak t durch F iltration  von dem viscosen Riickstand getrennt. 
Nach Abdest. des Losungsm. werden die zuriickgebliebenen Phenole durch Krystalli- 
sation oder fraktionierte Dest. gereinigt (Kp. 180—220°). Der viscose Riickstand, 
der ein gutes Bindemittel fur Kohlenstaub ist, wird m it A ., Bzl., niedrig sd. Tieftemperatur- 
teerfraktionen oder sonst einem geeigneten organ.Losungsm. behandelt u. so in  2 Prodd. 
getrennt u. zwar in  ein unl. „Resinol C“ u. in  ein 1. „Resinol D“, das durch Zusatz 
groBer Mengen Petroldther ais dunkelbraunes bis schwarzes Pulver ausfallt. Die Resinole 
C oderD werden in Aceton gel. u. m it HCHO behandelt. Man erhalt so Harze, die zur 
H erst. von Lacken Yerwendung finden kónnen. (E. P. 318116 vom 28/4. 1928, ausg. 
26/9. 1929.) U l l r i c h .

Russell R. Ripley und Sigmund C. Schwarz, Portland, Oregon, V. St. A., 
Gewinnung ,von Teer aus seinen wasserigen Emulsionen. W .-reer-Emulsionen werden 
m it einer geringen Menge einer entemulgierend wirkenden Lsg., wie Natronlauge, 
zunachst unter gewohnlichem Druck zum Kochen erhitzt, dann noch weiter un ter 
Druck, bis eine Zerteilung der Emulsionen stattfindet. Der Yorgang des Absitzens
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des Teers kann durch Probenahme in  verschiedenen Hohen des ErhitzungsgefaBes 
durch entsprechend angebrachte Probehahne verfolgt werden. (A. P. 1724 222 vom 
22/4. 1924, ausg. 13/8. 1929.) R. H e r b st .

W. Wilson, Burton-on-Trent, Reinigen non Leuchtgas. Das Leuchtgas streicht in  
besonderen Anlagen quer durch die kontinuierlich in  den Reinigungsturm nach- 
gegebene, frische Reinigungsmasse. (E.P. 321536 vom 26/10. 1928, ausg. 5/12.
1929.) D r e w s .

Fabrique Nationale de Produits Chimigues et d’Explosifs Soc. Anon., Brussel, 
Herstellung von Wassergas. Der gemaB E. P. 296 443 durch Verkokung von Kobie unter 
Zusatz oxydierender Stoffe, wie Nitrate, Oarbonate u . Oxyde, erhaltene porose Koks 
soli zur TFos,sergra,sherst. dienen. Ebenso ist er ein geeigneter K atalysator fiir die H erst. 
von leićhten KW -sloffen  oder Methdnol aus Wassergas +  Kokereigas oder Wassergas 
allein. Das Wassergas kann zur H erst. von H„ dienen. (E. P. 317 460 vom 19/10.
1928, Auszug veroff. 9/10. 1929. Prior. 17/8. 1928. Zus. zu E.P. 296 443; C. 1929.
I. 335.) D e k s in .

Hermann Hebel, Wien, Generator zur Erzeugung eines Doppelgases von hohem 
Heizwert, dad. gek., daB der wahrend der Blaseperiode von dem verbrennenden Blasegas 
durchstrom te Retortenheizraum  u m ' den unteren R etortenteil herum m it einem 
Regeneratorsteingitter gefullt ist, uber welchem Durchgangsoffnungen in  der Retorten- 
wand yorgesehen sind, so daB das beim Gasen im  Regenerator hocherhitzte Wassergas 
die Kohle im Oberteil der R etorte  durchzieht u. eine weitgehende Entgasung der
selben bewirkt. — Das Wassergas soli erh itzt werden, um m it einer kleineren Menge 
Wassergas die gleiche Menge Kohle vollkommen zu entgasen, die gleiche Menge Dest.- 
Gas zu erzeugen u. infolgedessen den Heizwert des Doppelgases entsprechend zu 
erhohen. (Oe. P. 115 243 vom 25/8. 1928, ausg. 10/12. 1929.) D e r s iŃ.

Otto Misek, F rankfurt a. M., Generator zur Erzeugung von Slarkgas aus bitumi- 
nosen Brennstoffen, bestehend aus einem W assergaserzeuger m it daruber angeordneter 
D est.-Retorte, die von auBen her durch eine Intensivfeuerung auf hohe Temp. gebracht 
wird, dad. gek., daB der Abzug des Dest.-Gases entgegen der Auftriebsrichtung unter- 
halb der D est.-Retorte, aber oberhalb des iiber dem Wassergaserzeuger angeordneten 
Wassergasabzugs erfolgt, wobei zwischen dem Abzug des Dest.-Gases u. dem Abzug 
des Wassergases eine m it nach unten  rutschendem Brennstoff ausgefullte, druoklose 
Zone gebildet w ird. (Oe. P. 115 244 vom 27/8. 1928, ausg. 10/12. 1929.) D e r s iN.

Hakol Ltd., London, iibert. von: John Edward Hackford, London, Herstellung 
von ólgas. (A. P. 1 7 2 3 4 1 8  vom 22/10. 1923, ausg. 6/8. 1929. E . P rior. 19/12. 1922.—
C. 1925. I. 2524 [Schwz. P . 108035].) R . H e r b s t .

P. H. Hull, Norton-on-Tees, und Imperial Chemical Industries Ltd., London, 
Herstellung von Acetylen im  elektrischen Flammenbogen. Die Dampfe von KW-stoffen 
werden m it einer Geschwindigkeit von 800— 900 FuB je sec. in  die Entladungszone 
geleitet u. dabei ein hoher Grad von W irbelung erzeugt, so daB die behandelten Gase 
schnell aus der Entladungszone en tfern t werden. Die Vorr. besteht aus einer kugel- 
fórmigen Kam m er aus A l, in  die die Elektroden, eine obere hohle, gegebenenfalls 
rotierende u. eine untere stabformige, beide aus Kohle, hineinragen. Das Gas wird 
durch ein in die hohle Elektrode hineinragendes Rohr zugeleitet u. verlafit die Kammer 
durch den Zwischenraum zwischen diesem R ohr u. der Elektrodenwand. B e i s p i e l :  
Von $-Verbb. befreites Koksofengas m it 25— 35%  GHi w ird durch einen Lichtbogen 
von 4000 Volt u. 40 Perioden geleitet. Man erhalt ein Gas m it 3—5%  C2H 2. (E. P. 
317 558 vom 31/5. 1928, ausg. 12/9. 1929.) "De r siN.

Josef Hausen, Berlin, Erhohung der Sicherheit pordser Massen. (D. R. P. 488164 
KI. 26b vom 21/1. 1926, ausg. 18/12. 1929. —  C. 1928 .1. 1249 [F. P . 627753].) D er siN.

D. W. Berlin, Rasunda, und J. A. Brinck, Soloesborg, Schweden, Carbonisierung 
von Torf oder anderen Stoffen, wie Holz u. dgl. Man ste llt einen Brei m it W. her u. fiihrt 
diesen durch eine Vorr., die aus einem Doppelrohr besteht, das in  der Mit te von einer 
Carbonisierkammer unterbrochen ist. Durch das innere R ohr w ird der Ausgangsstoff 
u. durch das auBere das Heizmittel, z. B. W .-Dampf, im Gegenstrom gefiihrt. (E. P- 
317 401 vom 13/8.1929, Auszug veróff. 9/10.1929. Schwed. Prior. 15/8.1928.) D e r siN.

Clayton Orville White, De Beque, Colorado, V. St. A., Destillation w n  Ólschiefer. 
Zerkleinerter ólschiefer wird in R etorten m it schragen Boden, auf denen das zerkleinerte 
Gut sich infolge der Schwerkraft abwartsgleitónd bewegt, dest. Diese Boden sind 
in Stufen oder zickzackformig angeordnet. Die verschiedenen Ausfuhrungsformen
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werden durch Zeiehnungen voranschaulicht. (A. P. 1703 413 vom 26/9. 1927, ausg.
26/2. 1929.) R . H e r b s t .

Gasolin Products Co., Inc., Wilmington, Delaware, iibert. von: John C. Black, 
Destrehan, Louisiana, V. St. A., Cracken non Kohlenwasserstoffólen. Oasol wird nach 
Vorwarmen in W armeaustauschern in einem Rohrsystem bis zur Cracktemp. erhitzt, 
in  einem geschlossenen 2. Rohrsystem eine Zeit lang auf Cracktemp. gehalten, wobei 
nur die bei der Crackung yerbrauchte u. durch Strahlung verloren gegangene Warme 
zugefiihrt wird, u. schlieBlich nach Zumischen von Schwerol, das in  den E rhitzern  
der beiden genannten Rohrsysteme seinerseits vorgeheizt ist, noehmals zur Crackung 
dieser Mischung in einem 3. Rohrsystem erhitzt, wobei die Mischtemp. gehalten oder 
erhóht wird. Das Cracken erfolgt unter Druek. Nach Passieren eines W armeaustauscher 
zur Vorerhitzung des GasSles werden die Rk.-Prodd. in  einen Verdampfer entspannt, 
dessen Ruckstandsole durch einen W armeaustauscher ebenfalls zum Vorerhitzen des 
Gasóls geleitet werden. In  einem Fraktionierapp. werden alsdann die leichteren, ge- 
crackten KW-stoffe von den schwereren, die in  den CrackprozeB zuruckgefuhrt werden, 
getrennt. Eine Zeichnung yeranschaulicht die Anlage. (A. P. 1706396 vom 12/8.
1925, ausg. 26/3. 1929.) R . H e r b s t .

Petroleum Conversion Corp., New York, Cracken von Kohlemoasserstoffólen in  
der Dampfphase. Das Ol wird mittels Dampfes oder eines neutralen Gases yerdam pft 
u . zu einer Rk.-Kammer geleitet, wo es mittels heiBer Tragergase gespalten wird. Die 
Crackprodd. werden in  einem Skrubber m it Schwerol zur Entfernung von C gewaschen, 
das Schwerol wird dabei getoppt, d. h. von leicht sdd. Anteilen befreit. In  einer Rekti- 
fizierkolonne werden aus den Crackprodd. anschlieBend m it Rohól liochsd. Anteile 
ausgewaschen. Darauf werden die Dampfe kondensiert. W armeaustauscher finden 
iiberall Anwendung. Wenn Asphalt enthaltende Rohole oder Riickstande ais Waschfl. 
yerwendet werden, so erhalt man einen Asphalt von guter Beschaffenheit ais Riick- 
stand. (E. P. 317508 vom 11/5. 1928, ausg. 12/9. 1929. F. P. 669 322 vom 7/2. 1929, 
ausg. 14/11. 1929.) _ D e r s i n .

A. E. Bianchi und Cr. Guardabassi, Mailand, Italien, Crackdestillation von Olen 
u. Agi. (E. P. 312 399 vom 27/2. 1928, ausg. 20/6. 1929. — C. 1929. I I .  2404 [F. P . 
653750].) D e r s i n .

Michael Nikiel, K rakau (Polen), Yerfahren zur Trennung von Dampfgemischen 
von Fil. (Mineralole, Teerole, Fette), dereń Dampfe eine hohe D. haben, unter Ver- 
wendung von Gasen oder leichten Dampfen (H2, N2, CH4, H aO, N H 3 u. a.) ais Dest.- 
Trager, dad. gek., daB das Gemisch in  eine ZentrifugalscMeuder-Vorr. geleitet wird, 
in  weleher unter VergroBerung des Teildrucks der schweren Dampfe iiber den Sattigungs- 
druck eine Verfliissigung der schweren Dampfe u. Trennung von den Dest.-Tragern 
stattfindet. — Verf., dad. gek., daB die zum Yerdampfen der F l. dienende Gas- oder 
Dampfmasse aus der Schleuder in den Verdampfungsraum zuriickgeleitet u. im Umlauf 
gehalten wird. — Die Verdampfungswarme wird wiedergewonnen, da sie an den Dest.- 
Trager abgegeben wird, der zum Verdampfer zuriickkehrt. Das abflieBende Dest. h a t 
hohere Temp. ais der Verdampferraum, so daB es zum Heizen dienen kann. (D. R. P. 
482571 KI. 23b vom 18/6. 1927, ausg. 17/9. 1929. Poln. Prior. 2/4. 1927.) K i k d e r m .

A. O. Smith Corp., Milwaukee, Retorte zur Erdólraffinaticm und Verfahren zu 
ihrer Herstellung durch Schweifien mittels des elektrischen Bogens. Die R etorte unter- 
scheidet sich von der im A. P. 1 577 410 (C. 1929. I . 825) beschriebenen durch das 
Fehlen einer geschweiBten Langsnaht, was durch Giefien der R etorte in  einigen ring- 
fórmigen oder rohrenfórmigen Teilen u. ZusammenschweiBen der einzelnen Glieder 
erreicht wird. (Poln. P. 9887 vom 7/1. 1928, ausg. 15/6. 1929.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Aufarbeitung der Riickstande 
le i der Raffination von Minerał-, Teerólen, Olefinen, die bei der Behandlung m it Metall- 
halogeniden oder Metallen, wie Fe oder Al u. Halogenwasserstoffsauren oder bei der 
Raffination m it H 2S 04 erhalten wurden. Die Riickstande werden unter Zusatz neutrali- 
sierender Stoffe, wie CaC03, Fullererde, Pl-Salzen oder -Oxyden, Ca(OH)2, MgO bei 
Tempp. 360° der trocknen Dest. unterworfen. Man kann dabei Gase, wie W.-Dampf, 
N 2, H2, C02 einleiten oder unter Vakuum arbeiten. Man mischt z. B. 60 Teile eines 
AlCl3 enthaltenden Teerólriickstandes in  der W arme m it 20 Teilen Teerolsaureharz 
u. 20 Teilen TeerÓldest.-Riickstand zusammen m it 20% fein gepulyertem Kalkstein 
u. dest. bei 520°. Man erhalt 55 Teile eines Oles, das 60% Schmierol, 20% Brennol 
u. 20% niedrig sdd. Anteile enthalt. (E. P. 320 891 vom 23/7. 1928, ausg. 21/11.
1929.) D e r s i n .
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Alfred Schwarz, Upper Montclair, New Jersey, V. St. A., Destillałion von Kohlen- 
wasserstoffól. In  das DestillationsgefaB wird der Heizkórper, der an  der oberen ab- 
nehmbaren W and befestigt ist, hineingehangt. Der an seinen W andungen sich ab- 
scheidende C kann in einfackerer Weise entfernt werden, ais wenn dersclbe sich an 
den inncren W andungen von auBen beheizter Blasen absetzt. Verschiedene Ausfiidrungs- 
formen der Heizkórper werden durch Zeichnungen veranschaulicht. (A. P. 1713 149 
vom 6/11. 1925, ausg. 14/5. 1929.) R . H e r b s t .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Albert E. Miller, W estfield, 
New Jersey, V. St. A., Destillałion von Kohlenwusserstoffól. Schwere KW-stoffóle der 
Petroleumdest. werden bei ca. 350° u. gewóhnlichem Druck iiber Fullererde dest., 
wobei die Fullererdeschicht in  der Blase bis zur Hóhe des Olspiegełs reicht. Die Fuller - 
erde iib t hierbei eine kataly t. W rkg. aus, insofern, ais die schweren K  W-stoffe zu 
leichteren, wie Oasolin, gecrackt werden. AuBerdem nim m t die Fullererde pechartige 
u. S-haltige Bestandteile der KW -stoffe auf u. verhindert somit die Ablagerung von 
Koks u. C an  den W andungen der Blase. Die zugefiihrten Schweróle werden zweck- 
maBig yorlier durch E rhitzen von leichteren Prodd. befreit. Die noch schweren Riick- 
laufe der Crackprodd. kónnen erneut der Behandlung m it Fullererde in  beschriebener 
Weise unter worf en werden. (A. P. 1714  097 vom 11/6. 1927, ausg. 21/5.
1929.) R . H e r b s t .

Standard Oil Co., W hiting, Indiana, ubert. von: W illiam W. Holland, Alton, 
Illinois, V. St. A., Destillałion von Kohlenwasserstoffólen. KW-stoffole werden in einer 
Kolonne fraktioniert, die in ihrem oberen Teile eine besondere, durch Zeichnung ver- 
anschaulichte K onstruktion triigt, die durch ein System von uhereinanderliegenden 
Spiralrohren gekennzeichnet ist. Durch diese Rohre w ird zur U ntcrstiitzung der Frak- 
tionierung Dampf, dessen Temp. unterhalb der der KW -stoffdampfe in  diesem Teile 
der Kolonne liegt, m it eingestellter Geschwindigkeit geleitet. Der austretende Dampf 
weist eine hohere Temp. ais der eintretende auf u. kann zur Beheizung der Destillations- 
blasen benutzt werden. (A. P. 1723 698 vom 11/12. 1924, ausg. 6 / 8 . 1929.) R . H e r b s t .

Sun Oil Co., Philadelphia, Pennsylvanien, ubert. von: Arthur E. Pew, jr., 
Bryn Mawr, und Henry Thomas, Ridley Park, Pennsylvanien, V. S t. A., Destillation 
von Mineralol. Die Dest. des Mineralols wird im Vakuum unter Anwendung von Hg- 
Dampf ais Heizm ittel durchgefiihrt. H ierbei w ird das Ol nacheinander durch eine 
Reihe von Verdampfern geleitet, in  denen es in  dunner Schicht iiber durch Hg-Dampf 
beheizte, geneigte Flśichen flieCt. Zwecks Erhóhung der Temp. des Hg-Dampfes steht 
die Hg-Verdampfungsanlage unter erhóhtem Druck. Der Vorteil des Verf. besteht 
darin, daB bei ihm eine Crackung vermieden wird. Anlage u. Ausfiihrungsformen 
werden durch eine Anzahl von schemat. Zeichnungen erlau tert. (A. P. 1719 235 
vom 13/3. 1925, ausg. 2/7. 1929.) R. H e r b s t .

Horst Hock, Kokereiwesen. Dresden: Th. Steinkopff 1930. (V II, 172 S.) S°. =  Technisclie
Fortschrittsberichte. Bd. 21. M. 14— ; geb. M. 15.50. ,

XXI. Leder; Gerbstoffe.
R. Lauffmann, Neuere Forschungsergebnisse uber den E influfi, besonders die kon- 

servierende Wirkung von N  atriumchlorid und Natriumsulfat auf die Haut. Vf. b esp rich t 
zusammenfassend die neueren Arbeiten uber Hautekonservierung speziell hinsichtlich 
der Frage, is t NaCl oder N a2S 0 4 ais Konservierungsm ittel yorzuziehen. (Ledertechn. 
Rdsch. 21. 262— 65. 15/12. 1929.) S t a t h e r .

A. Gansser, Neue Beitrdge zum Studium  der Dasselfliege und ihrer Vernichtung. 
Vf. bespricht neue Beobachtungen uber die Entw . der Dasselfliegenlarven, iiber die 
Lage der Dasselbeulen auf der H au t der von Hypodermose befallenen Tiere u. uber 
die Bekampfung der Dasselfliege. (Cuir techn. 22. 467—68. 1/11. 1929.) STATHER.

B. Peter, Die Zecke ais ScM dling der Tierhaut. Yf. behandelt die durch Zecken
auf T ierhaut hervorgerufenen Schaden, unregelmaBig iiber die Narbenflache v e rte ilte  
Locher von 1 bis 1,5 mm Durchmesser, an  die sich kurze, etwas engere, zur Ober
flache im allgemeinen vertikal gerichtete K anale anschlieBen. (Collegium 1929. 469 
bis 471. Hamburg.) STATHER.

D. Jordan Lloyd, „ Rote Erhitzung“ au f gesalzenen Hauten. Vortragende beh an d e lt 
auf Grund von gemeinsam m it R. H. Marriott u. Madge E. Robertson ausgefiihrten 
Unterss. die Erscheinung der „ro ten  E rh itzung“ auf gesa,lzener H aut, die sie auf halo-
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phile Bakterien, die m it dem zur Konsenderung benutzten Meeressalz auf die H aut 
gelangen sollen, zuriickfiihrt. Sie konnte aus Konservierungs-Salzlaken verschiedene 
gelbe, rotę u. farblose Saroinen u. Kokkenformen isolieren u. hinsichtlich ihres Sauer- 
stoffbedurfnisses, ihrer Feuchtigkeit- u. Temp.-Anspriiche u. ihres Verh. gegenubcr 
NaCl untersuchen. W eiter wurde die waehstumshemmende Wrkg. von N aH S 03, 
N aH S 04 u. Na2C03 auf diese Mikroorganismen erm ittełt. Gleiehzeitig wurde auch 
der EinfluB der yerschiedensten Salzlaken auf die Faserstruktur von R indshaut unter- 
sucht u. m it zahlreichen Mikrophotographien belegt. Gesatt. NaCl-Lsg. verleiht der 
H au t in  geaschertem Zustand eine gute Besehaffenheit, verdunntere NaCl-Lsgg. da- 
gegen fuhren zu einer weniger guten Besehaffenheit. Die in  einer Lalce m it einem Geh. 
an  N aH S04 konservierte H au t is t in ihrer S truktur der in  gesatt. NaCl-Lsg. konser- 
vierten gleich, dagegen liefern N aH S03-haltige Laken eine mafiige Hautbeschaffen- 
heit. Konservierung m it alkal. Salzlaken fiihrt zu einer Verwirrung des Fasernetzwerks 
u. Verfilzung der Fasern. Auf Grund dieser u. weiterer Unterss. bespricht Yortragende 
schlieBlich allgemein die Frage eines Zusatzes zum Konservierungssalz. (Journ. In t. 
Soc. Leather Trades Chemists 13. 538—69. Okt. 1929. London, Brit. Leather Manu- 
facturers Research Assoc. Vortrag, In tern . Council of Tanners.) STATHER.

L. Meunier und Khoa Le Viet, Das Problem der Gerbung und seine Ver- 
allgemeinerung. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn .].1929. 324—33. 17/11. —  C. 1930.
I. 785.) S t a t h e r .

E. Stiasny, Bemerkungen zu dem Thema „Uber das Beizen.“ Vf. nim m t Stellung 
zur Frage des gleichzeitigen Entkalkens u. Beizens u. bespricht Móglichkeiten der 
Betriebskontrolle. (Ledertechn. Rdseh. 21. 261—62. 15/12. 1929.) S t a t h e r .

H. Winter, tlber Gerbsloffbindung im  Leder. Vf. besehreibt Yerss. vegetabil. 
Leder durch Einwalken von EiweiBstoffen zu fiillen. Am besten erweist sich der Weg, 
alkal. EiweiBlsgg. dem Leder einzuwalken. Die eingewalkten EiweiBstoffe binden 
bereits nach kurzer Zeit ungefahr die gleiche Gewichtsmenge Gerbstoff. Das Leder 
erhalt aber einen sandigen Griff, der aus alkal. gemachten EiweiBlsgg. bei raschem 
Fallen der EiweiB-Gerbstoff-Nd. immer kórnig ausfallt. Vf. h a t im P raparat Bayrol- 
Tanol einen Stoff zum Fiillen von Leder gefunden, der den Gerbstoff nur auBerst 
langsam fallt. Der Griff des Leders is t angenehm, Geschmeidigkeit u. Festigkeit erhoht, 
die Lederfarbe aufgehellt. (Ledertechn. Rdseh. 21. 225—26. 31/10. 1929.) S t a t h e r .

— , E in  besonders heller Gerbstoff. Die Tara-Schote. Es wird zunachst eine Be- 
schreibung des Tara-Strauohes (coulteria tinctoria) gegeben, sein Vork. u. seine Ge
winnung beschrieben u. dann die Verwendbarkeit seiner Sehoten ais Gerbmaterial 
behandelt. Die Tara-Schoten zeigen folgende Analyse (internationale Methode): 50,1 
bis 60,3% Gerbstoffe; 13,1—-13,3% Nichtgerbstoffe; 9,8—21,2% Unlosliches; 9,3 bis
II ,6 %  W. (Cuir techn. 23. 7—10. 1/1.) S t a t h e r .

W illi Miinz, Uber den Gerbstoff der Edelkastanie und des sizilianischen Sumachs.
Der Gerbstoff der Edelkastanie. Sowohl der gewóhnliche, ais auch der von Ellagsaure 
befreite Kastaniengerbstoff wurde in  einer Stickstoffatmosphare m it KOH ver- 
schmolzen. Die Temp. wurde von 180—280°, die Dauer von % —1%  Stde. ge- 
andert. Es konnten 1—2%  Gallussaure nachgewiesen werden. Bei alkal. Hydrolyse 
des ellagsaurefreien Kastaniengerbstoffs bei 70° wurden in  dem Gerbstoff aus aus- 
gewachsenen B lattern  8— 15%. in dem aus ganz jungen Trieben 25— 30%  Gallussaure 
gefunden, bei saurer Hydrolyse dagegen nur bis zu 2% . Der Gerbstoff aus sehr 
jungen Trieben en thalt keine Ellagsaure, dagegen bis zu 8%  gebundene Glucose. — 
Durch den Vergleich der Absorptionslinien von Hamamelitannin, Digalloylglucose 
u. Quercetin m it denen des Kastaniengerbstoffs wird der SehluB nahe gelegt, daB der 
Kastaniengerbstoff den Galloylhesosen u. nicht dem Catechin ahnlich gebaut ist. — 
Im  Eichengerbstoff konnte keine Gallussaure nachgewiesen werden.

Der Gerbstoff des sizilianischen Sumachs. Zur Darst. des Gerbstoffs wurde nach 
der Essigestermethode gearbeitet. Die spezif. Drehung andert sich wie beim Tannin 
m it der Konz. Durch fraktionierte Fallung m it Aluminiumhydroxyd wurde eine 
Trennung in  Anteile verschiedener opt. A ktiy itat erreicht. Es wurden Fraktionen 
m it Drehungswerten von +43,3° bis +87,9° isoliert. Beim Abbau m it Eisessig-Brom- 
wasserstoff wurden 60%  der fiir eine Pentagalloylglucose zu erwartenden Menge Tetra- 
(triacetylgalloyl)-l-acetylglucose, erhalten. E in betrachtlicher Teil des Sumachgerbstoffs 
liegt also ais Pentagalloylglucose vor. — Durch Hydrolyse m it verd(innter H 8S 04 wurden 
82,2%  Gallussaure u. 6%  Glucose gefunden. Der Abbau m it Tannase ergab 88%  
Gallussaure u. 8,2%  Glucose. Der Gerbstoff wurde m it Diazomethan m ethyliert u.
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dann alkal. gespalten. Dabei wurden aus 5 g methyliertem Sumachgerbstoff 2,34 g 
'Trimethylgallussaure u. 0,46 g m^-Dimethylgallussaure erhalten. Der m it Dimethyl- 
sulfat u. Alkali m ethylierte Gerbstoff ergab bei der alkal. Spaltung 2,9 g Trim ethyl
gallussaure. (Collegium 1929. 499—512. Heidelberg.) M u n z .

M. C. Lamb, Leder farbung undLederzurichtung. (Cuirtechn. 22.464— 66.1/11.1929.— 
C. 1930. I .  1258.) S t a t h e r .

Martin Auerbach, Unlersuchungen zur Beurteilung kaliloslicher Quebracho- 
extrakte. Vf. untersucht den „Crown“-E xtrak t der Forestal Land, Timber and Rail- 
ways Co. u. den „Trium ph“-E xtrak t u. findet ais Rendementzahl bei Triumpli 219, 
bei Crown 215, bei Crown (durch Zusatz von Milchsaure auf den pn =  4,5 des Triumph 
gebracht) 210. Die Durchgerbimgszahl betragt bei Triumph 75, Crown 65, Crown Ph =
4,5 =  66. Verss. m it in Lederfabriken sulfitierten E xtrak ten  sollen in W'eiteren Verss. 
zum Vergleiche herangezogen werden. (Gerber 55. 143—45. 10/9. 1929. Ham 
burg.) G o e b e l .

Paul Chambard, Notiz iiber den Nachweis von Formaldehyd im  Leder. Vf. empfiehlt 
zum Nachweis von Formaldehyd in  Leder folgende Methode: 0,5 g kleingeschnittenes 
Leder werden m it 7 com H 20  u. 1 ccm HC1 bis zum Kochen erhitzt, abkiihlen lassen 
u. m it 1 ccm fuchsinschwefliger Saure versetzt. Es en tsteh t bei Ggwr. von Formaldehyd 
eine graublaue Farbę, die langsam in  B lauyiolett ubergeht. Die Farbrk. t r i t t  haufig 
erst nach langsrem Stehen ein. (Cuir techn. 22. 469—70. 1/11. 1929.) STATHER.

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darm stadt, Emulsion, insbesondere fiir  Gerbereiztcecke. 
Zu dem Ref. nach Poln. 3?. 9321; C. 1929. II . 2627 sind folgende Beispiele nach- 
zutragen: Man m ischt Klauenol, H arnstoff u. A1(0H)3 m it W. u. g ib t fiir Gerberei- 
zwecke noch mehr W. zu. — Aus Klauenol, Cr(OH)3 u. W. wird eine Emulsion  her- 
gestellt. — Klauenol, Fe(OH)3 u. W. werden emulgiert. — Eine Emulsion  aus Klauenol, 
Harnstoff, Al(OH)3 u. W. w ird m it einer aus Starkę, M gS04, Seife u . W. bestehenden 
Apprełur innig gemischt. Die Mischung d ient in  iiblicher Weise zum Appretieren ro n  
WeifSwaren. —  Die Emulsionen sind beim Gerben, vor- oder nachher, beim Abólen 
oder im Fettlicker anwendbar. Durch die Metallhydroxyde w ird vor der Gerbung 
eine Ubergerbung des Narbens verhindert. Gegeniiber Seifen oder sulfonierten Olen 
haben die Emulsionen den Vorteil der Unempfindlichkeit gegen Sauren. Durch den 
Zusatz yon H arnstoff zu den Emulsionen w ird die Farbung des Leders giinstig beein- 
fluBt. (D .R .P .  482139 KI. 28 a vom 14/11. 1926, ausg. 7/9. 1929. E. P. 280 509 
vom 22/9. 1927, Auszug Yeroff. 11/1. 1928. D. Prior. 13/11. 1926. F. P. 640 349 
vom 1/9. 1927, ausg. 10/7. 1928. Schwz. P. 129 006 vom 2/9. 1927, ausg. 16/11. 1928.
D. Prior. 13/11. 1926.) SCHOTTLANDER.

Alfred Ehrenreich, Paris, Verfahren zur Konservierung der Hdute von Haifischen, 
Bochen und anderen Fischen aus der Klasse der Plagiostome. (D. R. P. 483 596 KI 28a 
vom 16/2.1924, ausg. 4/10. 1929. — C. 1925 .1. 927 [F. P . 574455].) S c h o t t l a n d e r .

Max Bergmann (Erfinder: Fritz Stather), Dresden, Verfahren' zum Enihaaren 
von H  aut en und Fellen. (D. R. P. 482 418 KI. 28a vom 17/6. 1925, ausg. 14/9.1929. —
C. 1926. I I .  3088.) S c h o t t l a n d e r .

Dr. Andrea Caminneci, Bonn a. R h ., Gewinnung von festen Gerbmitteln aus 
Sulfitcellulosedblauge, dad. gek., daB m an die Ablauge m it vegetabil. Gerbstoffen versetzt 
u. die gerbenden Bestandteile durch Zusatz geeigneter Salze oder Sauren zur Ab- 
scheidung bringt. — ZweckmaBig w ird vor dem Zusatz der vegetabil. Gerbstoffe oder 
auch erst vor dem Zusatz der Salze u. Sauren die Sulfitcelluloseablauge m it Halogen 
oder halogenentwickelnden Stoffen  behandelt. — Z. B. werden 1200 Tle. Ablauge m it 
19,1% Gerbstoffgeh. m it 300 Tin. festem Quebrachoextrakt von 76%  Gerbstoffgeh. 
versetzt u. erwarmt. Die erhaltene Lsg. w ird m it 500 Vol.-Tln. NaCl-Lsg. behandelt, 
zur Yollstandigen Abscheidung noch 100 Tle. festes NaCl zugegeben, der Gerbstoff 
abgesaugt u. getrocknet. An Stelle von NaCl kann m an auch M gS04 oder Ca- u. 
Al-Salze verwenden; ais vegetabil. Gerbstoffe kommen auBer Quebracho-, noch 
Mimosa-, Eichenrindenexlrakt usw. in  Frage. (D. R. P. 479 909 KI. 28 a  vom 21/1. 
1925, ausg. 24/7. 1929.) __________________  U l l r i c h .

John Arthur Wilson, The chemistry of leather m anufacture; v. 2;  2nd  ed. New York:
Chemical Catalog Co. 1929. (630 S.) S°. (Amer. Chem. Soc. monograph.) Lw. $ 10.—.
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