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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
Sigbert Genelin, Synthese von Athylmercaptan mit offizinellem Chlorathyl. Be- 

sohreibung eines Unterrichtsvers. zur Demonstration der Athylmercaptansynthese aus 
C2H6C1 u. KSH. (Ztschr. pliysikal. chem. Unterr. 43. 80. Marz/Aprił 1930. Inns
bruck.) POETSCH.

W. Heitler, Die Quantentheorie der Yalenz. Zu dem Ref. C. 1929. II. 1502 sind 
einige Bemerkungen iiber mehratomige Moll. nachzutragen. Fur Moll. vom Typ CH4, 
NH3 usw., wo ein Zentralatom von den anderen Atomen umgeben wird, gilt die ent- 
wickelte Theorie unvcrandert, sofem es sich nur um Spinvalenzen handelt. Das sind 
alles Moll. mit nur einer Bindungsart. Wesentlich anders liegt es aber fiir Moll. vom 
Kettentyp, also etwa aliphat. KW-stoffe. Die Theorie der chem. Bindung liegt hier 
noch ganz in den Anfangon. Man kann bis jetzt sicher sagen, daB die Bindungsenergie 
sich auch nicht einmal naherungsweise additiy aus den Bindungsenergien der einzelnen 
Valenzstriche zusammensetzt; die Bindung C-H wird von benachbarten C-C-Bin- 
dungen beeinfluBt usw. Es ist daher hier auch der Sinn der Valenzstriche noch nicht 
klar. Andererseits kann man aber wohl behaupten, daB die Austauschkrafte hin- 
reichen werden, um die Bindung zu erklaren. (Physikal. Ztschr. 30. 713—16. 15/10. 
1929. Gottingen, Vortrag auf d. theoret.-physikal. Konferenz in Charków.) L e s z .

J. Frenkel, Zur Heitler-Londonschen Theorie der liomikypolaren Molekule. (Nach- 
tragliche Bemerkung.) Es scheint dem  Vf., daB in den Dberlegungen von H e it l e r  
u. L o n d o n , die sich auf Moll. mit mehreren Elektronenpaaren beziehen, ein prin- 
zipieller Fehler steckt. Das Verh. dieser Valenzelektronen wird namlich durch Eigen- 
funktionen charakterisiert, die symm. in bezug auf wohlbestimmte Elektronenpaare 
sind. In  Wirklichkeit sind aber die verschiedenen Elektronen in einem Atom prinzipiell 
voneinander ununterscheidbar. Dementsprechcnd ist es nicht richtig, den Sinn des 
P a u l i-Verbots in der Einsclirankung der Symmetrie der Eigenfunktion auf einzelne 
Elektronenpaare zu sehen. Die korrekte wellenmechan. Interpretation des P a u l i - 
Verbots beatcht in einer b estim m ten  Einschrankung des Funktionensystems, das 
sich nach der HElSENBERGschen Besonanztheorie ergibt. Es wird namlich daraus 
ein Teilsystem ausgewahlt, dessen Glieder miteinander u. nur miteinander korre- 

. spondieren konnen. Insbesondere gehoren dazu die in bezug auf alle Elektronen 
antisymm. Funktionen. Sie entsprechen demjenigen Spezialfall, daB die magnet. 
Achsen aller Elektronen gleichorientiert sind. Die Frage nach der Best. der anderen 
Eigenfunktionen u. ihrer Zuordnung zu bestimmten Orientierungstypen ist, wie es 
scheint, noch nicht yollstandig gelost worden. (Physikal. Ztschr. 30. 716—17. 15./10. 
1929. Leningrad, Vortrag auf d. theoret.-physikal. Konferenz in Charków.) L e s z .

Ernest S. Hedges, Einige Beziehungen zwischen physikochemischen und bio- 
logischen periodischen Phanomenen. Ubersicht iiber die Erscheinungen u. die Literatur 
der period. Passivierung von Fe, der period, katalyt. Zers. von H20 2 durch Hg, der 
period. Auflsg. von Metallcn in Sauren, der period. Phanomene an Elektroden u. dereń 
Ahnlichkeit mit biolog. Phanomenen, wie Atem oder Herzschlag, sowie iiber period. 
Strukturen in kolloiden bzw. biolog. Systemen. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 
121—24. 28/2. 1930. Univ. of London, B e d f o r d  Coli.) B e h r l e .

Richard Reinicke, tlber die molekulare Urgesialt des Wassertropfens und ilire 
, Beziehungen zur Wemerschen Koordinationslehre im allgemeinen, sowie zur Krystall- 

wasserstruktur im besonderen. VI. hat fur den Winkel im H20-Modell den Wert 97° 
angegeben (C. 1930. I. 1092), der mit den bisher physikal. bestimmten Werten nicht 
ubereinstimmt, aber von Me c k e  aus dem Absorptionsspektrum des H20-Dampfes 
neuerdings (C. 1930. I. 940) geschlossen worden ist. — Vf. gibt fiir den „Urwasser- 
tropfen“ , (H20)e, ein Modeli auf Grund seiner Anschauungen an; dies Modeli hat Kugel- 
gestalt, besitzt aber doch acht wie die Flachen einea Oktaedcrs einander zugeordnete
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Einbeulungen. Vier davon sind wirki ich Liicken, durch die Liclit Eingang in die H ohl- 
kugel findet. Dor (H20)6-Verband hat zwar besondere Bedeutung — niedere Aggregate 
werden vom Vf. nur ais „therm. bedingte Zerfallprodd.“ aufgefaBt —, karm sich aber 

an den „Einbeulungen" zum Seehsring (nebensteh.) zusammen- 
sehlieflen, dessen Modeli starkę Anklange an secbsstrahlige 
Eissterne zeigen soli. Vf. geht weiter auf die Beziehungen 
seiner Ansiclit zur WEENEEsohen Koordinationslehre ein:
In  einem Molekuł, wie CrCl3-6H 20, sollen um das zentrale 
Metallatom die 6 H 20  wie im W assertropfen angeordnet sein; 

die Lóslichkeit des genannten Hydrats soli auf seine „W assertropfenform “ zuriickgehen. 
Auch die Chromihexaharnstoffsalze sind so zu deuten, daB im Harnstoff, dem die 

PTTFormel zugeschrieben wird, die beiden Wasserstoffatome denen im
H20-MoL, der Rest HN<^q]>NH dem O-Atom analog ist, daS also um das zentrale
Chromatom ein „Hexaharnstofftropfen“ herumgelegt ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem.
187. 49—59. 12/2. 1930. Miinchen-Laim.) B e e g m a n n .

R. D. Kleeman, Uber die Ableitung des Massenwirlcungsgesetzes. (Vgl. C. 1929. 
I . 186. 487.) Bei der Ableitung des Massenwirkungsgesetzes nach v a n ’t H o f f  kónnen 
Moll. beim Entfernen aus den Reservoirs zwar Anderungen der freien Energie erleiden, 
es ist aber immer moglich, die freie Energie des ganzen Systems konstant zu halten. 
Vf. ist zum Ergebnis gekommen, daB iiber das Verh. der abgetrennten Moll. nioht 
willkurliche Annahmen gemacht werden diirfen; daB die Beziehung zwischen den 
Aktiyitaten u. den Konstanten dureh Hinzuf iigung einer noch unbestimmten Funktion 
der Aktivitatskoeffizienten Yerallgemeinert werden muB; daB die Konstantea von 
den Stoffmengen, dem Volumen u. der Temp. abhangig sind. (Philos. Magazine [7 ] 8- 
267—69. Aug. 1929. Schenectady.) E isen sch itz .

R. Lorenz f  und H. Sclnnitt, Uber das Gleicligewićht von Tliallium und Blei 
mit Thallium-l-chlorid und Bleichlorid im Sćlnndzflufi. Bei der Unters. der Gleich- 
gewichte zwischen Tl u. Pb u. T1C1 u. PbCl2 im SchmelzfluB wird eine gróBere Temp.- 
Abhangigkeit beobachtet, welehe zur Feststellung einer fortsclireitenden Spaltung von 
Tl2 nach 2 Tl fiihrt. Hierdurch wird die Unterscheidung: Tl2+  PbCl, Pb +  2T1C1 
(niedere Schmelztemp.) u. 2 Tl +  PbCl2 ^  Pb +  2 T1C1 (hohcro Schmelztemp.) er- 
forderlieh. Das ideale Massonwirkungsgesetz in Molenbruchform wird fur Anderungen 
der Molzahlen bei der Einstollung der Gleichgewiehte einer eingehenden Priifung unter- 
zogen. Das neue Massenwirkungsgesetz fiir schmelzfl. Gleichgewiehte wird ebenfalls 
fur Anderungen der Molzahlen aufgestellt. Wahrend das ideale Massenwirkungsgesetz 
nur fur die mittleren Bereiche der Gleiehgewichtsisothermen bei entsprechender An- 
wendimg der nach Tl2 u. 2 Tl unterschiedenen Gleichungen befriedigende Werte ergibt, 
werden nach dem neuen LoEENZschen Massenwirkungsgesetz fiir kondensierte Systeme 
fur den g a n z e n Verlauf der Kurven ubereinstimmende Werte erhalten. Zusatze 
von Sb zur Metallphase u. von KCI +  NaCl zur Salzphase verscliieben die Gleich- 
gewichte, u. zwar wird die Bestatigung fiir die bei friiher untersuehten Systemen ge- 
machten Beobaohtungen erhalten, daB sich die Gleichgewiehte mehr dem nach dem 
idealen Massenwirkungsgesetz zu fordernden Verlauf nahern. Vff. geben zwei Methoden 
an zur Best. der Lage der Gleichgewiehte ohne Analyse. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
187. 129—54. 27/2. 1930. Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. Chemie.) A s c h e e m a n n .

E. Kordes, PJiasengleichgewichte in  Systemen mit Icontinuierlichen Misclikrystall- 
reihen. Es wird formal angenommen, daB sich das DALTONscho Dampfdruekgesetz 
auf die Sehmelztempp. von Mischkrystallen in Systemen mit kontinuierlieher Miseh- 
barkeit iibertragen laBt. Aus daraus entwiekelten Beziehungen ergibt sich die Móglich- 
keit, aus der beobachteten Temp. des Krystallisationsbeginns auf die Konz. des Misch- 
krystalls zu schlieBen. Aus den Abweichungen von dem  berechneten Verlauf lassen 
sich Aussagen machen iiber Dissoziation, Polymerisation u. Yerbindungsbldg. im fl. u. 
festen Zustand, wie am System Albit-Anorthit gezeigt wird. (Fortschr. d. Minerał., 
Krystallogr. Petrogr. 14. 41—43. 1929. Innsbruck, Univ.) T e o m e l .

E. Herlinger, Uber die Bedeutung von Gitterstwungen fiir die morplwlogisclien 
Eigenschafleti einer Krystalloberfldche. Mit Hilfe der statist. Mechanik werden Gesetż- 
maBigkeiten fiir die Fehlerverteilung im Krystallgitter entwickelt, die ihren Ausdruck 
im morpholog. Verh. finden. Der EinfluB der Fehler auf Wachstum u. Spaltbarkeit 
wird dargelegt u. hingewiesen auf ihre Bedeutung fiir dio Latalyt. Wirlśamkeit.
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(Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 14. 34—35. 1929. Bcrlin-Charl., Teclin.

J. Leonhardt, Koordinatentransformation und Zwillingsgesetze. Speziellc Zwillings- 
bldgg. des kub. Systems werden analyt. bohandelt. Weiter wird besprochen, welche 
Zwillingsgesetze im Róntgenbild erkennbar sind u. die rontgenograph. Best. eines 
Zwillingsgesetzes angefiihrt. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 14. 49—51. 
1929. Greifswald, Univ.) T r o m e l .

K. Clusius und C. N. Hinshelwood, Homogene Katalyse gasfórmiger Reaktionen. 
Die homogene Zers. von Diisopropyliither, katalysiert durch J 2, verlauft ganz anders 
ais die nicht katalysierte Zers. u. kann so dargestellt werden:

Diese Rk. findet auek unter dem EinfluB von Alkyljodiden, u. in geringerem 
MaBe unter dem von Alkylbromiden u. HBr sta tt; Chloride wirken selir wenig. — 
Dieser katalyt. Mechanismus, der in einer Wanderung des H-Atoms innerhalb des Mol. 
besteht, tr i t t  haufig ein; so'verlaufen die folgenden Rkk. in dieser Art:

Die Zers. von A. ist ganz versehieden von der n. homogenen Zers. — Es wird 
immer die Wanderung des H-Atoms katalysiert, das an ein dem O benaelibartes C 
gebunden ist. — Diese Art von Rk.-Ablauf, bei der unter dem EinfluB eines negatiyen 
Atoms ein H-Atom gel. u. nach einer anderen Stelle des Mol. iiberfiihrt wird, ist ge- 
wissermaBen die Erganzung zur sauren oder alkal. Katalyse in Lsg., die naeh B rón- 
STED in Aufnahme oder Abgabe eines Protons durch den Katalysator besteht. (Naturę 
125. 311. 1/3. 1930. Osford, Balliol u. Trinity College, Physikal. chem. Lab.) L o r e n z .

Lucien Victor Alexis, Fundamentals in physics and in chemistry; V. I. New Orleans, La.: 
Author, 2427 Palm yra St. 1929. (354 S.) 8°. § 4.80.

Emile Javet, Chimie. A 1’usago des chimistcs, ingenieurs, industriels, profcsseurs, pharma-
ciens, directeurs et contremaitres d’usines. 49” ćd. Paris: Dunod 1929. (LXIV, 446, 
A, 107, LXIV S.) 16°. Agenda Dunod 1930. 17 fr.

A. Sutcliffe, Elem entary chemistry. London: Dent 1930. (376 S.) 8°. Modern science ser.
4 s net.

R. V. Mises, tjhzr kausale und slatistische Gesetzmdfligkeiten in der Physik. 
Frage der Beziehung zwisohen kausaler u. statist. Naturerklarung vom Standpunkt 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Der Untersehied ist nicht derart, daB die eine das 
Kausalprinzip erfiillt, die andero es yerletzt; vielmehr stehen sie im Verkiiltnis von 
Determinismus zu Indeterminismus. Dor strenge Determinismus der klass. Differential- 
gleiehungsphysik ist nur ein scheinbarer; er halt nicht stand, wenn man eine Theorie 
grundsatzlieh nur im Zusammenhang mit den zu ihrer Uberpriifung dienenden Ex- 
perimenten gelten laBt, sich also auf das Beobaehtbare beschrankt. Im Makroskop. 
steckt das Indeterminist. teils in den B e o b a c h t u n g s g e g e n s t a n d e n ,  
teils kommt es durch die M e B v o r g a n g e  hinein; jede Mkrophysik aber fiihrt 
das statist. Element mit sich, da dies allein den Ubergang zur M a s s e n e r s e h e i -  
n u n g  vermittelt u. j e d e  M e s s u n g  schon eine solche ist. Die Annahme der 
unbegrenzten Steigerbarkeit der Genauigkeit widersprieht jeder atomist. Hypothese. 
(Naturwiss. 18. 145—53. 14/2. 1930. Berlin, Vortrag auf dem 5. Dtsch. Physiker- u. 
Mathematikertag in Prag.) S k a lik s .

P. Jordan, Der gegemuartige Stand der Quantenelektrodynamik. I. Quantelung der 
Eigenschwingungen. Existenz von Korpuskeln. II. Direkte Quantelung des Kon- 
tinuums. III. R elatm st. Invarianz der Quantelung. IV. Mehrkórperproblem u. Feld- 
quantelung. V. Ergebnisse u. Probleme der Quantenelektrodynamik. (Physikal. 
Ztsclir. 30. 700—12. 15/10. 1929. Hamburg, Vortrag auf d. theoret.-physikal. Konferenz 
in Charków.) Le s z y n s k i .

J. Frenkel, Einige Bemerkungen zur Elektronenłheorie der Metalle. (Vgl. C. 1930. 
I. 482.) Es wird darauf hingewiesen, daB die Beweglichkeit der Elektronen in einem 
auBeren elektr. Felde nicht nur ais Folgę einer zusatzlichen der Feldstarke proportionalen 
Geschwindigkeit dargestellt werden kann, sondern ebensogut ais eine Folgę einer

Hochsch.) T r o m e l .
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verschiedenen Wahrscheinlichkeit der Versehiebungen nach verschiedenen Richtungen 
(mit unveranderter Geschwindigkeit), oder einer verschiedenen freion Weglange, die 
et was gróBer in der Feldrichtung ist ais in entgegengesetzter Richtung. Es wird ein 
kurzer AbriB der BLOCHsehen Thcorio der elektr. Leitfahigkeit der Metalle gegeben 
u. eine elementare Ableitung der BLOCHsehen Formcl fiłr die Abhangigkeit der Leit
fahigkeit eines Metalles von einem auBeren Magnetfeld. Es wird die Bedeutung der 
verschiedenen Beweglichkeit der yerschiedenen Elektronen fiir den. Halleffekt aus- 
einandergesetzt. (Physikal. Ztsehr. 30. 713. 15/10. 1929. Leningrad, Vortrag auf d. 
tlieoret.-physikal. Konferenz in Charków.) L e s z y n s k i .

J. J. Thomson, Elektronenwellen. In  Fortsetzung friiher mitgeteilter t)ber- 
legungen (C. 1929. I. 1888) wird versucht, die Welleneigg. des Elektrons aus der klasa. 
Elektrodynamik heraus zu verstehen. (Philos. Magazine [7] 8. 1073—92. Dez. 
1929.) R u p p .

W. Alexandrow, Das Eeflexionsvermdgen und die I{e,flex-ionspolarisation der 
Elektronenwellen. Ausgehend von der Annahme eines konstanten Potentialsprunges 
an der Grenze zweier Medien wrerden mit Hilfe der DiRACschen Form der Wellen- 
gleiehung die Reflesionserscheinungen der Elektronen ausfiihrlich behandelt. Es werden 
Formeln mitgeteilt fiir die reflektierten Amplituden u. fiir das Rcflexionsvermógen, 
die den FRESNELschen Gleiehungen der Optik analog sind. Die Formeln gehen fiir 
senkrechten Einfall u. fiir groBe Elektronenwellenlangen in  die FRESNELschen iiber. 
Es wird gezeigt, daB es fur Elektronen keine Erscheinung gibt, die der Polarisation 
durch Reflexion entsprache, wobei unter Polarisation die lineare Kopplung zwisehen  
unabhangigen DiRACschen Amplituden verstanden wird. (Ztsehr. Physik 60. 387—94. 
19/2. 1930. Zurich.) . R u p p .

W. AlexandrOW, U ber die Beflexion der Elektronenwellen an diinnen Schichten. 
Die Gleiehungen der vorangehenden Unters. (vorst. Ref.) werden dazu verwendet, die 
DRUDEsche Theorie der Farben diinner Plattchen auf Elektronen zu ubertragen. Die 
abgeleiteten Formeln fiir die reflektierte u. die durchgehende Intensitat sind den opt. 
weitgehend analog, so treten unter denselben Bedingungen Intensitatsminima auf. 
(Ztsehr. Physik 60. 395—401. 19/2. .1930. Zurich.) Rupp.

E. Rupp, tJber eine unsymmetrische Winkelverteilung zweifach reflektierter Elek
tronen. Es wird nach einer Polarisation der Elektronen bei zweifacher Reflexion an 
Metallspiegeln gesucht, u. dabei fiir schnelle Elektronen bei streifendem RefJexions- 
winkel an Gold ais Reflektor eino unsymm. Winkelverteilung gefunden, derart, daB 
die bei 80 (38) kV reflektierte Elektronenmenge in der Reflektorstellung 180° um 12% 
(bźw. 6%) kleiner ist ais fur 0°. An Gold bei 10 kV u. an Beryllium fiir alle unter- 
suchten Geschwindigkeiten felilfc die Unsymmetrie. (Naturwiss. 18. 207. 28/2. 1930. 
Berlin, AEG.-Forsch.-Inst.) R u p p .

H. Mark und R. Wierl, t/ber Elektronenbeugung am einzelnen Molekuł. In 
Analogie zu den Verss. von D e b y e ,  B e w i l o g u a  u . E h r h a r d t  (C. 1929. II. 1893) 
iiber die Beugung von Rontgenstrahlen an CC14 werden schnelle Elektronen von 20 bis 
30 kV durch einen feinen Dampfstrahl von CC14 hindurchgeschossen. Mit Belichtungs- 
zeiten von 1—3 Sek. werden ćLrei Beugungsringe gefunden, aus denen sich der Abstand a 
zwisehen den Chloratomen zu 3,14 A berechnen laBt. (Naturwiss. 18. 205. 28/2. 1930. 
Ludwigshafen, Hauptlab. I. G. Farben.) RUPP.

Sterling B. Hendricks, Elektronenbevgung an einem Kwpferkrystall. Hinweis auf 
die fiir Elektronenbeugung auch sonst bekannte Erscheinung, daB in den Verss. von
H. E. F a r k s w o r t h  (C. 1929. II. 1765) Beugungsmasima fiir solche Indices auftreten, 
die bei Róntgenstrahlinterferenzen ausgelóscht sind. (Physical Rey. [2] 34. 1287—88. 
1/11. 1929. Washington, Bureau of Chem. and Soils.) R u p p .

E. T. S. Walton, Erzeugung von Elektronen lioher Geschwindigkeit auf indirektem 
Wege. Vf. fuhrt die Berechnung einer Methode durch, um schnelle Elektronen zu 
erzeugen. Das Prinzip ist die Erzeugung eines starken elektr. Wirbelfeldes bei einer 
Hoehfreąuenzentladung. E s gelingt aber nicht, die Methode prakt. durchzufiihren. 
(Proceed. Cambridge philos. Soc. 25. 469—81. Okt. 1929. Dublin, Univ.) E is e n s c h it z .

R. B. Sawyer, Iieflexion von Liihiumionen an Meiallflachen. Wird ein Strahl 
von Li-Ionen an einer Pt-Folie u. an einer Ni-Krystallflache nacheinander reflektiert, 
so tritt bei bestimniten Einfallswinkeln stets ein scharfer reflektierter Strahl auf. Die 
ReClesdon zeigt keine Abhangigkeit von der Strahlgeschwindigkeit. Der Vf. meint, 
daB es sich um regulare Reflexion an der (llO)-Flache des Ni handelt. (Physical Rev. 
[2] 34. 1288. 1/11. 1929. Chicago, R y e r s o n  Phys. Lab.) R u p p .
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A. C. Banerji, Die Słreuung der a-Pariikelchen durcli leieMe Atome. Die experi- 
mentellen Ergebnisse bei der Streuung von a-Teilchen durch leicKte Atome (Mg, A], He) 
lassen sich klass. nicht erklaren. R u t h e r f o r d  nalim daher an, daB die abstoBenden 
Krafte zwischen 2 positiv geladenen Teilchen bei einer Entfernung von weniger ais
3 .IO-13 cm jn Anziehung iibergehen. Verschiedentlich wurde versucht, einen esakten 
Ausdruek fur diese Kraft zu erhaltcn: F =  ZeŁ/r — n/rn. Die GróBe von n wechselt. 
Vf. nimmt n =  3 an. Dann sind die errechneten Werte in guter Ubereinstimmung 
mit den im CAVENDISH-Lab. esperimentell gefundenen. — Durch Einsetzen dieser 
Formel in S c h r o d in g e r s  Gleichungen gelingt es Vf. auoh, die positiyen u. nega- 
tiven Eigenwerte des cc-Teilchens im Kern zu berechnen. Vor allem sind die positiven 
Eigenwerte sehr interessant, weil mit ihrer Hilfe die a-Strahlen der 6 radioakt. Elementc 
gut erklart werden kónnen. (Naturę 125. 167—68. 1/2. 1930. Allakabad, Univ. Mathem. 
Abt.) L o r e n z .

R. de Mallemann, t/ber die Berechnung der Atomfreąuenzen fester Kórper. Nach 
D e b y e  lassen sich die Eigenschwingungen von festen oder fl. Korpern unter der An- 
nahrae berechnen, daB die Gesamtheit der Schwingungen ein akust. Spektrum bildet, 
das durch eine Maximalfrequenz vm begrenzt ist. Yf. zeigt, daB die Existenz dieser 
Grenzfreąuenz durch einfache Dberlegungen festgestellt werden kann. Das Prinzip 
ist folgendermaflen: In einem diskontinuierlichen Medium, das Sitz von stationiiren, 
freien Schwingungen ist, kann die lialbe Wellenlange nicht kleiner sein, ais die lciirzeste 
Gleichgewichtsentfernimg der Partikeln, die das Medium bilden. Andernfalls hatte 
die Ausbroitung von Schwingungen keinen physikal. Sinn. Es ergibt sich so v £  F/2 a; 
vm — — F/2 a, vro V die Schallgeschwindigkeit u. a der Atomabstand der Partikelchen 
ist. Vf. berechnet V u. a Terschiedener isotroper Stoffe (Metalle, NaCl u. KC1). Eur 
die Alkalimetalle iWrd vm nach L in d e m a n n  u. nach obiger Eormel berechnet; die 
Ergebnisse stimmen iiberein. Die Obereinstimmung mit den experimentell gefundenen 
Werten ist gut. — Die Eormel von L indkm ann beruht auf der Hypotliese, daB bei 
der Schmelztemp. die Amplitudę der Schwingungen gleich dem mittleren Abstand 
der Atome ist. Die Formel von Vf. gibt die Moglichkeit, r/a (r =  Amplitudę der atomaren 
Schwingungen) zu berechnen. Dies Verhaltnis is t viel kleiner ais 1, aber in ver- 
schiedenen Gruppen gleich groB: 0,06 fiir die harten Metalle Al, Ag, Au, P t, Cu, FeCo, 
Ni; 0,08 fur die Alkalimetalle usw.; es ist annahernd gleich dem Prod. aus mittleren 
Ausdehnungskoeffizienten a u. absol. Schmelztemp. J s. Es ergoben sich also die 
beinahe gleichwertigen Ausdriicko V =  K - 107- V/v'lt ( V =  AtomyoL, K  — 3,77 
flachenzentriert, =  4,22 einfach kub.) u. V — K ' ■ 1011 • l/v'h a ] /  1 /M  T s  ( K '=  1,88 
bzw. 2,10.) (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 736—38. 4/11. 1929.) L o r e n z .

F. Simon, K. Mendelssohn und M. Ruliemann, Anomale sinzifisćhe W ar men 
des festen Wa-sserstoffs bei Heliumtemperaturen. (Vgl. SiMON u . Ze i d l e r , C. 1926. II. 
3024.) Messungcn der spezif. Warme eines 50°/o-Gemisches von Para- u. Orthowasser- 
stoffs nach dem Adsorptionskalteverf. m it Gasthermometer bis ins Gobiet zwischen
2 u. 3° absol. Wahrend (nach L a n g e  u . S im o n ) im Gebiet von 11—14° absol. die ge- 
raessenen Molwarmen gut einer DEBYE-Funktion der charakterist. Temp. 0  =  91 
folgen, wird bereits unmittelbar unter diesen Tempp. eine starkę Uberschreitung dieser 
DEBY E-K urve festgestellt. Bei tiefen Tempp. wachst diese Anomalie so an, daB die 
spezif. Warme mit fallender Temp. sogar ansteigt. Die Molwarme des Gemisches betragt 
das folgende Vielfache (eingeklam m ert) der D E B Y E -Funktion: 10° (1,05), 8° (1,4), 
6° (2,7), 5° (4,4), 4° (9), 3° (25). Bei 3° liat die Anomalie des 50%-Gemisches einen 
Absolutwcrt von 0,4 cal./Grad. Ein Zeiteffekt wurde nicht beobachtet.

Ais Erklarungsmogliclikeit kommt entweder ein t)bergang zur geordneten Jlisch- 
phase, oder e in e Aufspaltung des Orthoterms in Frage. In  beiden Fallen diirfte der 
reine Parawasserstoff die Anomalie nicht zeigen. In  der T at kann experimentell gezeigt 
werden, daB Parawasserstoff bis zu den tiefsten Tempp. genau der DE B Y E -Funktion
0  =  91folgt. Eine Entscheidung zwischen den beiden Mogliehkeiten kann auf folgendem 
W ege getroffen werden: Bei einer Aufspaltung des Orthoterms mufl der Betrag der 
Anomalie proportional dem Geh. an Orthomolektilen sein, wahrend beim Vorliegen 
eines tJberganges in die geordnete Mischphase die Anomalie ein Maximum beim  50°/o- 
Gemisch zeigen mufi. Die Messung eines Gemisches mit 75°/0 Orthowasserstoff ergab 
nun eine wesentlieh groBere Anomalie. Damit ist also bewiesen, daB hier eine Auf
spaltung der Orthoterme vorlicgt, u. zwar ist die Anomalie bis zu  6° herab proportional 
der erhohten Zahl der Orthomolekiile groBer, wahrend bei tiefen Tempp. der Betrag
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(vielleicht auBerhalb der Fehlergrenzen) dieses Verhaltnis etwas untcrsohreitot. Sollte 
dieser Effekt bei den tiefsten Tempp. reell sein, dann konnte das móglicherweise auf 
einen auBerdem noch einsetzenden Ubergang zur geordneten Phase hinweisen. — Da 
die Anomalio bei den tiefsten gemessenen Tempp. nocli im Anstieg begriffen ist, besteht 
noch nicht die Mógliclikeit, bis zum absol. Nufipunkt zu extrapolieren. Infolgedessen 
kann auch noch nicht die durch sie bedingte Entropieanderung mit Sicherheit angegeben 
werden. Dagegen kann jetzt schon gesagt 'werden, daB die Anomalie einer Energie- 
differenz der GróBenordnung 10-4 V-Elektronen auf 1 cm-1  entspricht. (Naturwiss. 18. 
34—35. 10/1. 1930. Berlin, Pliysikal.-chcm. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

H. Heesch, Zur systematischen Slrukturłheorie. II. (I. vgl. C. 1929. II. 1889.) 
Die Raumgruppen werden unter Zugrundelegung von niedrigst symm. „primitiven“ 
Gruppen, anstatt von Symmetrielementen, u. Verwendung des Elementarbegriffes 
der Syinmetrierichtung oder ,,Blickrichtung“ abgeleitet. Die Aufziililung gestattet 
alle Untergruppen einer jeden Raumgruppe abzulesen. Der Arbeit sind Tabellen der 
Hauptgruppen u. der Unterklassen beigefiigt. (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 72. 177—201. Okt. 1929. Zurich, Univ.) K l e v e r .

F. Laves, Beitrag zur Klassifikation von Krystallstrukturen. Fur die Systematik 
werden die einer Struktur zugrundeliegenden Bauzusammenhange benutzt, wobei die 
Abstandsverhaltnisse der Bauelemente ais Kennzeiehen fiir die Bindungsart gelten. 
Gleichwertige u. ungleichwertige Bauelemente liefern eine Trennung in homogene u. 
heterogeno Bauzusammenhange, entsprechend werden einfache, komplese u. hemi- 
komplexe unterschieden. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 14. 48. 1929. 
Zurich, Univ.) T r o m e l .

Hikoroku Shoji, Ober den Meclianismus der Raumgittcrdnderung bei verschiedencn 
Modijikationen der Krystalle. Der Unterschied der Raumgitter verschiedener Modi- 
fikationen einer Substanz wird angenommen entweder in Verschiebungen von Atom- 
bzw. Molekiilgruppen oder in Anderungen der Elementarbausteine selbst. Die be- 
sonderen Móglichkeiten bei opt.-akt. Substanzen werden erortert. (Proceed. Imp. 
Acad., Tokyo 5. 447—49. Dez. 1929.) T r o m e l .

J. C. McLennan und R. J. Monkman, U bar die thermisćlie Ausdehnung von 
Zink- und Cadmiumkrystallen und uber die Krystallstruktur von Erbium und Niobium. 
Es wurden Rontgenogramme von Zn- u. CW-Krystallen bei Zimmertemp. u. boi der 
Temp. der fl. Luft aufgenommen, u. die Ausdehnungskoeffizienten fur den Bereich 
18° bis —190° berecłmet. Die Absolutwerte dieser Koeffizienten nehmen mit der Temp. 
ab, das Verhaltnis der Koeffizienten abor bleibt konstant. — Pulverphotogramme 
von Er deuten auf eine dichtgepackte hexagonale Struktur, Seite des Grundflachen- 
dreiecks a0 =  3,74-10~8 cm, Achsenverhaltnis =  1,63. Unterss. der Straktur von 
Nb sind noch nicht abgeschlossen. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 23. Sect. III. 255 
bis 267. Mai 1929. Toronto, Univ.) W r e s c h n e r .

A. E. H. Tutton, Bedeutung der Strukturbestimmung von Alkalisulfaten mitlels
Ronlgensirahlen. Vf. diskutiert die Struktur der Sulfate von K, Rb, NHt, Cs. E r weist 
auf die t)bereinstimmung der krystallograpli. Messungen mit den Ergebnissen der 
Rontgenunters. hin. Verschiedene gesetzmiiBige Zusammenhange der Krystallstruktur 
chem. analoger Salze werden erortert. In  „entrop. isomorphen“ Reihen von Sub
stanzen sollen alle morpholog. u. physikal. Eigg. des Krystalls Funktionen der Atom- 
zahlen der austauschbaren Elemente sein; Yf. meint, daB dieses Postulat sich bewahrt 
habe. (Philos. Magazine [7] 8. 195—201. Aug. 1929.) E is e n s c h it z .

Z. Herrmann, Uber die Struktur des StrontivmcMorid-Hexa!iydrat$. Mit Hilfe 
der Drehkrystallaufnahmen um [001], [010] u. [100] werden die Identitatsperioden 
des SrCl2-6H 20  bestimmt. Ais Kantenlangen der orthohesagonalen Elementarzelle 
werden a =  7,906 A, c =  4,07 A, b — 13,68 A gefunden. Die Raumgruppe des SrCl2 • 
6 H ,0  ist G \i. In der orthohexagonalen Grundzelle sind 2 Moll. enthalten. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 187. 231—36. 27/2. 1930. Prag, Róntgenabt. des Inst. f. anorgan. 
u. analyt. Chemie der T. H.) AsCHERMANN.

B. GoBner und M. Arm, Ghemische und rontgenographische Untersuchungen an 
Stoffen und Krysiallen von komplexer Bauart. Aus der chem. u. rontgenograph. Unters. 
von einigen Sulfaten u. Chloriden kompleser Bauart wurde veraucht, die ihnen zu- 
grunde liegende molekulare Einheit zu ermitteln. Gute Krystalle von Melacoltin 
wurden erhalten, indem eine Lsg. von 300 g H20, 19,5 g K2S04 u. 27 g Fe2(S04)3 in 
einem Rundkolben einige Tage auf 70 bis 80° gehalten wurde. Die Krystalle zeigen 
die Kombination von Prisma mit Basis u. gehoren der hexagonal-prismat. Klasse an.
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Eine LAUE-Aufnahme parallel [0001] zeigte die Zugehórigheit zu einer der Klassen 
oder Cih. Die Gitterkonstanten des hexagonalen Elementarkorpers wurden 

durch Drehkrystallaufnahmen zu a — 19,43 A, c =  18,60 A, a: c =  1 : 0,957 bestimmt. 
In der Basiszelle sind 8 Moll. (SOi )0K !iH7-FeO3H3-H2O enthalten. — Vollait wurdo 
ebenfalls kiinstlich hergestellt u. zwar enthielten 300 eem H20  +  45 ccm H2S04 
60,4 g FeS04-H20, 6,7 g K2S04 u. wechselnde Mengen A12(S04)3-18H 20  u. Fe2(S04)3. 
Alle Lsgg. lieferten ais Erstausscheidung nacli einigen Tagen Stehen bei 80° betraeht- 
liche Mengen Voltait. Aus Drehkrystallaufnahmen ergab sieh ais Kantenliinge des 
Elementarwiirfels a =  27,33 A u. allseitige Flachenzentrierung. Im  Elementarwiirfel 
sind 20 Moll. der Zus. (ŚO,,)6/£'2/ / 10-3 Fe03H3-4 FeSO^-4 II20  enthalten. Die Raum- 
gruppenzugehórigkeit konnte nicht mit Sicherheit gekliirt werden, doch bestcht eine 
groBe Wahrscheinliclikeit fur OhB. Dargestellt wurden nooh ein Manganvollait (<S'0,,)6- 
K 2H J0-3 Fe03H3-4 MnSO^-4 I120  u. ein KóbaUvoltait (SO4)eK 2H10-3 (Fe, Al)OzlIx- 
4CoSOi -4 H20, dagegen gelang es nicht, einen Chromvoltait herzustellen, das heiBt 
einen Voltait, in dem Fe03H3 durch Cr03H3 ersetzt war. Ebensowenig gelang die 
Herst. eines Ńickelvoltaites mit Ni s ta tt Fe11. — Aus der cliem. Analyso eines blauen 
Boleils m it kubooktaedr, Habitus ergab sieh die Zus. 3 PbCl2 ■ 3 CuO.Jl2 ■ AgGl. Die 
róntgenograph. Unters. ergab ais mogliche Krystallklasse Tt, O u. Oh. Unter Beriiek- 
siehtigung des auCeren Habitus der Krystalle kommt ais Raumgruppe nur Ohx in 
Frage mit 9 Moll. im Elementarkorper. — Mit dem Ergebnis der róntgenograph. 
Unters. des Cume.nge.iis (Gitterkonstanten a — 15,17 A, c =  24,71 A, a: c =  1 : 1,629) 
laBt sieh nur die Formel PbCl2 ■ Cu02H2 in Einklang bringen. Der Elementarkorper 
muB in diesem Falle 44 Moll. enthalten. — Wiirfeliger Boleit zeigte sieh nach der chem. 
Zus. u. den Elementarkórperdimensionen mit dem kubooktaedr. Boleit ident. Des- 
gleiehen zeigte sieh nach den Drehaufnahmen, daC der Pseudoboleit strukturell ident. 
mit dem Boleit ist. — Den SehluC der Arbeit bilden allgemeine Bemerkungen iiber 
den komplexen Bau der untersuchten Krystalle. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 7 2 . 202—36. 1929. Okt. 1929. Miinchen.) K l e v e r .

JeanThibaud und Jean-J. Trillat, Beugung der lionlgenslrahlen in verschiedenen 
Substanzen, besonders Flussigkeiłen. Vff. geben an, daB bei dickeren Schichten einer 
róntgenograph. untersuchten FI. auBer dem Hauptring noeh ein 2. Ring geringeren 
Durchmessers auftritt; dieser 2. Ring erscheint nur bei nicht streng monochromat. 
Liclit. — Eine FI. wird in einer Cellophankiivette verschiedener Dicke (x) m it Cu-K- 
Strahlen bestrahlt. Ist x  kleiner ais 2 mm, so erscheint nur der Grundring, entsprechend 
dem Abstand der Moll. Bei waehsendem x (4 mm) erscheint ein 2. Ring, der mit 
zunehmendem x immer intensiver X  wird, wahrend die Intensitat des Grundringes 
abnimmt. Die Strahlung, die den 2. Ring erzeugt, ist harter ais die, die den Grund
ring hervorruft. Eine vorgeschaltete Al-PIatte absorbiert die K-Strahlung yollstandig, 
so daB der 1. Ring versehwindet, wahrend' der 2. Ring ungesehwaclit bleibt, der also 
durch harteres weiBes Licht bedingt wird.

Bei Veranderung der Róhrenspannung andert sieh der 1. Ring nicht, aber der 
Durehmesser des 2.; bei einer Steigerung der Spannung von 15 auf 20, 30—40 kV wird 
der Durehmesser des 2. Ringes rasch Weiner, aber die Breite des Ringes waehst. Also: 
Bei hoher Spannung diffuser 2. Ring mit kleinem Durehmesser, bei niedrigerer Spannung 
schmaler Ring mit gróBerem Durehmesser. Bei Mo-K-Strahlen vereinigt sieh der 
innere Ring mit dem Grundring. — Der innere Ring tr itt  bei fl. Fettsauren, Bzl., 
W., Triglyceriden u. anderen C-Verbb. auf. Der Effekt erklart sieh dadurch, daB bei 
gróBerer Sehiehtdicke das monochromat. Licht starker absorbiert ais das (hartere) 
Licht des kontinuierliehen Spektrums. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 751—53. 
4/11. 1929.) t L o r e n z .

W. KauJmann, Bemerkungen zum sogenannten „ Barometereffekt“ der Hólien- 
strahlung. Vf. meint, daB die Frage, ob die Abhangigkeit der Hóhenstrahlung yon der 
Seehóhe aquivalent der Abhangigkeit vom Barometerstand u. nur durch die Luft- 
diehte gegeben sei, aus dem bisher Yorliegenden Versuełismaterial nieht ent- 
schieden werden kann, da es zu gering ist u. mit verschiedenen Apparaturen ge- 
sammelt Avurde. Vf. schlagt vor, die Messungen mit demselben Apparat in ver- 
sehiedenen Hóhenlagen u. an einem Orte unter Variation der iibrigen Versuchs- 
bedingungen auszufiihren. (Ztschr. Physik 59. 573—78. 1/1. 1930. Kónigsberg,
I. Phys. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

Karl Kellermann, Ein Verfahren zur Messung von Brechungsexponenten jur  
Róntgenstrahlen. Einer Platte wird durch Biegung eine geringe Krummung erteilt;
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der Rontgenstrahl streift die Platte u. trifft auf eine photograph. Platte; die Bildbreite 
des Strahla ist wegen der Wrkg. der Totalreflexion vom Brechungsindes der Platte 
abhangig. Die Theorie des Verf. u. die notwendigen Korrekturen -werden gereehnet 
u. eine Apparatur zur Durchfiihrung der Messung beschrieben. Die Metbode wird auf 
Kronglas u. Silber angewendet; durch Auftragen von Fil. auf eine gekrummte Trager- 
platte wird unter der Voraussetzung, daB die Schiehtdieke gleichmafiig ist, auch der 
Breehungsindex der Fil. bestimmt. Nach dieser Arbeitsweise wird die Brechung von 
Olycerin u. CaCL-Lsg. untersucht. (Ann. Physik [5] 4. 188—214. 28/1. 1930.) E it z .

K. F. Jałir, F. A. Schneider und A. Winkel, Die Prufung der Spektren zweier 
teclmischer Rónlgenetektronenrohren auf ihre Reinlieil. Zwei teehn. Rontgenrohren 
(Fe-, J/o-Antikathode), die sehon langere Zeit benutzt waren, werden auf Reinheit 
ihres Spektrums gepriift. Zur Aufnahme diente ein SEEMANN-Spektrograpli; mit der 
Loclikameramethode wurden Aufnahmen hergestellt, dereń Exposition 10-mal so 
groB gewahlt wurde, ais es zur Spektroskopie der Fe- oder J/o-Linien notwendig ware. 
Verunreinigungen wurden nicht gefunden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 6 . 25G 
bis 260. Jan. 1930. Freiburg i. Br., Seemann Lab.) E is e n s c h it z .

H. Th. Meyer, K-Absorptionskanten im Rontgenspektrum. Fortsetzung der
Unters. der K-Absorptionskanten in Abhangigkeit von der chem. Bindung (vgl. C. 1929.
I. 2270) an Elementen zwischen Mo u. Zn. Bei Arsenalen u. Selenaten wurden Struktur- 
linien an den K-Absorptionskanten beobachtet, die nahezu den gleichen Charakter 
haben wie die bei den Bromaten (1. c.) beobachteten Strukturlinien, u. auch in ihren 
Energiebetragen der GróBenordnung nach mit den bei den Bromaten gemessenen 
Werten iibereinstimmen. — Bei Zinksulfid wurde keine Struktur der K-Absorptions- 
kante beobachtet. Weitere Elemente mit niedrigerer Ordnungszahl ais Br wurden nicht 
untersucht. Von Elementen hóherer Ordnungszahl wurden untersucht Rb, Sr, Y, Zr, 
Nb, Mo. Die Unters. von Rb2C03 (in Pulverform u. in Lsg.) ergab keine StrukturUnien, 
was bei der Einwertigkeit von Rb auch nicht zu erwarten war. Auch bei SrN03 wurde 
keine Struktur der Absorptionskante gefunden. — Y wurde ais Y2Os in Pulyerform 
untersucht. Hier wurde eine heUe Absorptionslinie an der kurzweUigen Seite der K-Ab
sorptionskante beobachtet, jedoch keine dunkle Linie, wie bei den Bromaten, Arsenaten 
u. Selenaten. — Zr wurde in Form von ZrOCU u. Zr(N03)t (ersteres in Pulverform, 
letzteres in L sg.) untersucht. Bei beiden Verbb. wurde an der kurzweUigen Seite der 
K-Absorptionskante eine heUe u. eine dunkle Linie beobachtet. Der WeUenlangen- 
unterschied zwischen der dunklen Linie u. der Hauptkante hatte bei beiden Verbb. 
innerhalb der Fehlergrenzen den gleichen Wert. — Von Nb-Verbb. wurden KNbF7 u. 
N b /Ą  (beide inPulverform) untersucht. Auch hier wird eine —- aUerdings sehr schwache — 
dunkle Linio an der kurzweUigen Grenze der K-Absorptionskante festgesteUt. — Bei 
der Unters. von MoOz (in Pulverform) konnte keine Struktur der Absorptionskante 
mit Sicherheit nachgewiesen werden. (Naturwiss. 18- 34. 10/1. 1930. Berlin.) L e s z .

H. Jones, Die Wechselwirkung eines angeregłen Helium- und eines Wassersłoff- 
alom-s. Yf. w endet d ie  HEiTLER-L0ND0Nsche Theorie auf die Weehselwrkg. eines  
ZT-Atoms im  Normalzustande m it e inem  He-A tom  im 2 2S- oder 2 1S-Zustande an. 
Gruppen theoret. Analyse ergibt folgende Terme:

Zustand des He
Symmetriecharakter 
der Elektroneneigen- 

funktion

Elektronenspins des

He H

123 Yerboten
2 ‘S m  \

123 j ,  oder

123 ----- ^ ------->-
28S 123 ^ ------->■ -<-------

m  i ------->-

Die Rechnung wird in der ublichen Weise bis zur Stórungsenergie 1. Naherung durch- 
gefuhrt; die Energie kommt ais Summę von Integralen heraus, die teils in gesehlossener 
Form, teils durch Reihenentw. nach Kugelfunktionen ausgewertet werden. Der 
Zustand 2 3S  mit 2 parallelen Elektronenspins ergibt ein Energieminimum von 0,74 V
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Lei einem Abstand von 1,75 A entsprechend einem Tragheitsmoment von 4,05 • 10~40 cgs. 
Die beiden anderen Zustande ergeben AbstoBung. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 
25. 445—53. Okt. 1929. Trinity College.) EiSENSCHITZ.

Johanna Querbach, tlber die Spektra von Fe, La, Ca, Ba, Sr, Mg und ihrer Ver- 
bindungen im nahen Ultrarot. Neuausmessung zahlreielier Linien in dem mit Neo- 
cyaninplatten zugangliclien Ultrarot (bis 0,9 /u), mit Hilfe des 6,4-Metergitters. Die 
zusammenfassenden Tabellen enthalten folgende Linien: Fe: ea. 130 Linien, 7038 
bis 8866 A. Sr (Kohlebogen mit SrCl, besekickt): 2 Linien: 8183,31 A (3 2D — y
2 2P 2) u . 8194,31 A (3 *D— >-22P 1)- Ca: 3 Linien: 8498,02 A, 8542,10 A, 8662,12 A 
(3 2Z>2.3 — y  2 2P 2i1). Mg: Linie 8806,79 A (3 lD2 — > 2 1P1). Ba: 16 Linien: 7780 bis 
8915 A, darunter 7905,79 A =  3 3P 2— 2 3S 1 u. 7911,34 =  3 3P t — y 2 1S0. La:
10 Linien, 8247—8748 A. Banden: LaO 4 Gruppen, bei 7910, 8453, 7876 u. 8405 A. 
Die Kantenformel dieses Systems ist sckon Von M e c k e  (C. 1929. I- 1307) angegeben 
worden. BaF: 64 Kanten, die sich zu 8 Gruppen zusammcnfassen lassen. Sie bilden 
ein Dublettsystem mit der Kantenformel

v =  12 286,06 (bzw. 12 264,95) +  (452,464 n' —  1,8767 n' 2 +  0,015 n' 3) — 
(484,93 n" — 1,73 n" 2 +  0,017 n" 3).

Der obere Term ist ident. mit dem „2 2Ś-“Term von J o h n s o n  (C. 1929. I. 2621); der 
untere Term, vorliiufig mit 2X  bezoichnct (co0 =  484,93 cm-1), ist neu. Bei 8571, 
8618, 8269 u. 8309 A wurden weiter 4 BaF-Gruppen gefunden, die der Kombination 
der von J o h n s o n  (1. c.) angegebenen Terme 2 2S  u. 3 2D2 entsprechen. Die Kanten
formel ist

v =  11 599,37 +  (423,133 n' — 2,108 n' 2 — 0,1166 n' 3) —
(457,189 n"  — 1,872 n"  2 — 0,0166 (bzw. 0,0137) n"  3).

GaH: Bei einer Beschickung des Bogens mit CaCl2, CaBr2 u. CaF2 traten stets 3 voll- 
kommen aufgelóste Banden bei 7715, 8162 u. 8652 A auf, die wahrscheinlich dem 
CaH angehóren. Srli: Im SrCl2, SrBr2, SrF2 treten ident. Banden (7860, 7882, 7905, 
8257, 8699 A) auf, die nach ihrer einfachen Struktur dem SrH zugeschrieben werden 
miissen. MgCl2: Im  MgCl2-Kohlebogen 4 Kanten 7872, 7894, 8067, 8089 A; die Banden 
sind gut aufgelóst, treten aber in vielen Fallen auch in Mg-Abwesenheit auf, so daB 
ihre Zuordnung offen gelassen werden muB. (Ztschr. Physik 60. 109—24. 10/2. 1930. 
Bonn, I7niv., Phys. Inst.) E. R a b in o w i t s c h .

R. Schmid, tlber den Einflufi des magnetisclien Feldes auf die Linien der NO- 
f)-Banden und iiber den TJublettcharakler der NO-d-Banden. (Vgl. C. 1929. II. 1774.) 
Vf. untersucht das nachleuehtende Spektrum einer Stickstoff-Entladungsrólire im 
Ultrayiolett. An iVO-^-Banden (2,4), (3,4), (3,3) die zwischen 2500 u. 2300 A liegen, 
werden die P x- u. Rx-Linien ausgemessen. Im  Magnetfeld spalten die Linien in Dubletts 
auf; die Aufspaltung nahert sich mit abnehmender Rotationsąuantenzahl dem Wert 
Va- 2,64 cm-1, der Aufspaltung der auBeren Komponenten eines normalen Tripletts. 
Dieses Yerh. gleicht dem der friiher untersuchten y-Banden. — Die NO-S-Ba.nden 
(0,5), (0,4), (0,3) werden im Bereich 2300—2100 A aufgenommen. Daraus wird fest- 
gestellt, daB die <5-Banden doppelkSpfig sind. Die Wellenzahlen der Bandenkopfe 
sind angegeben; die Differenz betragt 120-—124 cm-1  gleich der Aufspaltung des 2P-Żu- 
standes; — Endniveaus dery-Banden: Das Anfangsniveau der (5-Banden scheint ahnlich 
dem der /-Banden ein einfaches 2<S'-Niveau zu sein, welches hoher liegt ais das der 
y-Banden. Vf. berechnet die Anfangs- u. Grundterme der /)-, y-, (5-Systeme ais Er- 
ganzung zum M uLLiKENschen System der iVO-Terme. Die neu berechneten 2VO-Terme 
werden mit den entsprechenden Termen des /IZ-Atoms verglichen. (Ztschr. Physik 
59. 42—47. 18/12. 1929. Budapest, Inst. f. Experimentalphysik d. Teclrn. Hoeh- 
schule.) E i s e n s c h i t z .

D. G. Dhavale, Ein wahrscheinlich dem Neon zugehórendes Bandenspeklrum. Vf. 
teilt mit, daB in Ne-Entladungsróhren ein schwaches Bandenspektrum im Rot zu beob- 
achten ist, das wahrscheinlich dem Ne2 zugehort. Die Banden liegen etwa bei 7393, 
7208, 7063, 6963 u. 6847 A u. scheinen an die starken roten Ne-Linien gebunden zu 
sein. Aus den Frequenzdifferenzen aufeinanderfolgender Linien berechnet sich das 
Tragheitsmoment zu 18■ 10-40, der Abstand zweier Ne-Atome im Mol. zu etwa 1 A. 
(Naturę. 125. 276. 22./2. 1930. Allahabad, Univ. Abtlg. f. Physik.) L o r e n z .

Thomas C. C. Adam und Alfred Russell, Die Absorptionsspektren des Diphenyls 
und einiger Derinaie. Wendet man die CoLLlEsehe Erklarung des Bzl.-Spektrums 
(Journ. chem. Soc., London 71 [1897]. 1013) auf das Diphenyl an, so ergibt sich aus 
der Tatsache, daB 4-Deriw. dasselbe Spektrum zeigen wie Diphenyl selbst, daB das
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C-Atom 4 an den Schwingungsverhaltnissen im Molekuł nur wenig beteiligt ist. Die 
spektroskop. Beobachtungen deuten auf eine virtuelle p-Bindung u. maohen das 
C-Atom 4 zum festen Punkt des Rings. Vom Atom 4 ausgełiende Storungen machen 
sich im Spektrum kaum bemerkbar. Substituenten in 2 konnen die Hauptsehwingungen 
unterdriieken u. die selektive Absorption zum Verschwinden bringen, soweit sie nieht 
Tom 4-Atom lierriihrt. — Die Spektren wurden, wenn niehts anderes bemerkt ist, 
in A. bestimmt. v =  Schwingungszahlen. Diphenyl. Scharfes Band mit Masimum 
bei v =  4063. 4-Nilrodiphenyl (F. 113°). Maximum bei v =  3259. 4-Aminodiphenyl. 
Maximum bei v — 3B90. Beim HCl-Salz erscheint das Band stark verflacht u. nach 
Ultra violett verschoben; v =  3720. 4-Fluordiplienyl absorbiert fast genau wie Diphenyl 
e =  260; 4-Chlordiphenyl hat v =  3979; bei 4-Bromdiphenyl ist v =  3892. — 4-Di- 
phenylyldiphenyl (in Chlf.) hat v — 2965. 4'-N itro-4-diphenylyldiphenyl (in Chlf.), 
2-Nitrodiphenyl u. 2,2"-Diphenylyldiphenyl (F. 185°) zeigen sehr flachę Bander, 
v =  3050, 3350 u. 3550. (Journ. chem. Soc., London 1930. 202—06. Febr. Belfast, 
Queens Univ.) OSTERTAG.

Jan Armstrong Black, Das Spektrum des Teslaleuclitens von Benzol. Vf. unter- 
sucht gemeinsam mit J. B. Austin das Spektrum des Teslaleuchtens von Bzl. Von 
den 110 aufgefundenen Bandcn konnen die meisten (mit Ausnahme der schwacheren) 
durch Formeln der Art: v =  A -\- 924 n' — 161 n"  — 990 ri"  (A — 1. 38 613, 2. 37 547,
3. 36 470) dargestellt werden. In dem intensivsten System (2) werden Bandcn, die 
den Quantonzahlen (0, 0, 0) entspreehen, niclit beobachtet; schwachere Linien sind 
dureh (0, 0, 1) oder (0, 1, 0) wiederzugeben. Die starken Bandenkópfe dieses Systems 
beginnen mit einer intensiven Bandę; die Wellenzahl stimmt annahernd mit der durch 
(1, 0, 1) zu 37 485 gegebenen iiberein. Dieser Wert entspricht dem v0 von H e n r i  =  
37 494. — Die Schwingungsfrequenzen in obiger Formel sind in annaliernder Uber- 
einstimmung mit ahnlichen Konstanten der versehiedenen Bzl.-Spektra. Diese Kon- 
stanten scheinen mit den Frequenzen im ultraroten Bzl.-Spektrum in Beziehung zu 
stehen. (Naturę 125. 274. 22/2. 1930. St. Andrews, Univ. Physikal. Lab.) L o r e n z .

M. N. Saha, Die Farbę der anorganisclten Salze. Vf. sieht ais Bedingung fur die 
Farbę anorgan. Verbb., daC (Z-Elektronen ihren Multiplizitatsfaktor von +  xh  nach
— Va wechseln. Dieser Obergang ist nur bei Elementen der Zwiscliengruppen moglich. 
(Naturo 125. 163—64. 1/2. 1930. Allahabad, Univ. Phys. Abt.) L o r e n z .

C. Manneback, Optische Anisotropie und theoretisclie Intensitaten der Ramarilinen 
in zweialomigen Gasen. Yf. berechnet aus der Dispersionsformel von K r a m e r s -H e i s e n - 
BERG die Intensitaten von RAMANlinicn unter Beriicksichtigung der Polarisation. 
Die Ergebnisse sind im Einklang mit den Beobachtungen von R a s e t t i  (C. 1929.
II. 1896) an H2. (Naturę 125. 88—89. 18/1. 1930. Louvain, Univ.) L o r e n z .

R.C. Majumdar und D. S. Kothari, Die ,,cjemeinsame dritte ScliaU“ beim Raman- 
effekt. Vff. suchen nachzuweisen, daB eine Ramanlinie nur auftreten kann, wenn
2 Schalen eines Mol. mit einer gemeinsamen dritten in Verbindung treten konnen. 
(Naturo 125. 165. 1/2. 1930. Allahabad, Phys. Abt.) L o r e n z .

Hans Bode, Uber die LicJitbrechung der Alkalihydride. Vf. stellt NaH  u. K II 
bei móglichst tiefer Temp. (zwischen 300 u. 400°) dar; die Praparate werden in wasser- 
freies Benzol-Ligroingemisch eingebettet. Der Brechungsindes wird gemessen, das 
Molvolum nach einer linearen Beziehung aus den Volumina der Alkalihalogenide be
rechnet. Die Reehnung stiitzt sich auf die Gleichheit der E!rystallstruktur. Die Mol.- 
Refr. des NaH  ergibt sieh zu 4,84, die des K II  zu 7,36 in guter tlbereinstimmung mit 
den aus Gitterenergie, Elektronenaffinitat u. Ionisierungsspannungen der Metalle 
berechneten Werten. Die mittels derselben linearen Beziehung wie das Molvolum aus 
den experimentellen Refraktionen von NaH  u. K II  berechneten Refraktionen von 
LiH, RbH u. CsII sind gleichfalls mit den theoret. im Einklang. Die Mol.-Refr. des H  
in NaH  u. K II  wird zu 4,3 bzw. 5,0 berechnet; sie ist ein vielfaches der Refraktion 
des homoopolar gebundenen H. Bei Vergleich der physikal. Eigg. der Alkalihydride 
u. Halogenide ordnen sich die Hydride haufig zwischen Fluoride u. Chloride ein. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B 6 . 251—55. Jan. 1930. Kieł, Chem. Inst. d. Univ.) E it z .

H. Brasseur, Diskussion der Verdetschen Formel Jur die Inlensiłat eines Lićht- 
bundels, welches zwei zwischen gekreuzten Nicols angeordnete krystalline Lamellen 
durchtritt, und die Anwendung auf die Messung der Verzogerung der krystallinen Lamellen. 
Theoret.-mathemat. Diskussion der YERDETschen Formel u. Anwendung fiir die Best. 
der Doppelbrechung. Erlauterung an 2 Beispielen: Gips u. Glimmer. (Ztschr. Kri-
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stallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 72. 143—58. Okt. 1929. 
Liittich, z. Z. Zurich.) KLEVER.

H. Brasseur, Liber die Messung des Dichroismus einer Lamelle lei bekannter Ver- 
zogerung. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird eine Formcl fiir die Lichtintensitat einer mono- 
chromat. Strahlung, die durch eine krystalline dichroit. Lamelle zwisehen gekreuzten 
Nicols durchtritt, aufgestellt u. diskutiert. Diese Formel ermóglicht den Dichroismus 
von Krystallen zu berechnen. Auf Grund dieser Formel wird der Dichroismus eines 
Slaurolilhs vom St. Gotthard bestimmt. (Ztsehr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 72.159—76. Okt. 1929. Liittich, z. Z. Zurich.) K l e v e r .

Jean Becąuerel, Einlcitung in eine Theorie der magneto-optischen Ersclieinungen 
in Krystallen. (Ztsehr. Physik 58. 205—16. 24/10. Leiden. — C. 1930.1. 650.) W r e s c h .

JohnRead undR. A. Storey, OptiscJieSuperposiiionbeiMenthylaminenundMenlhol. 
Die Werte fiir das Drehvermógen [a]o von l-Menthylamin, d-Neo, d-Iso- u. d-Neoisomen- 
thylamin sind: —81,7°, +53,0°, +30,7° u. —2,6°. Die Summo von je zwei dieser Werte 
ist annahernd gleich in GróBc u. entgegengesetzt in Vorzeichen der Summę der beiden 
anderen Werte. Dicse Beziehung gilt bei 14 Deriw. dieser Base von dem Typ RCH2- 
CONHR' u. boi den freien Basen; sie gilt ebenso fiir [a]5.101 wie fiir [<x]d- Wenn li — 
Phenyl ist u. die CH2-Gruppe eliminiert ist, dann felilt die Beziehung, wie auch in Verbb. 
der Form RCH =  NR'. Vff. nehmen an, daB die erste asymm. Gruppe emen kon- 
stanten Wert von 25,4 besitzt, u. daB die GróBe des opt. Effektes dieser Gruppe in allen 
Stereoisomeren erhaltcn bleibt, unabhangig von der Natur der anderen akt. Gruppen. — 
Zwisehen dem opt. Drehvermogen der Menthylamine u. dem der entsprechendcn 
Menthole besteht eine gewisse Ahnliehkeit. Auf Grund dieser Ahnlichkeit wird fiir 
das unbckannte d-Neoisomenthol ein Wert von [ cc] d  =  +2,6° vorausgesagt. (Naturę 
125. 86—87. 18/1. 1930. St. Andrews, Univ.) L o r e n z .

N. A. Yajnik und H. L. Uppal, ŻJntersućhungen uber den Temperalurkoeffizienten 
einiger photochemischer Reaklionen in versćhiedenen Losungsmitteln im Dunkeln und 
im Liclite. Es wurden folgende Rkk. untersucht: 1 . Die Oxydation von H2S mit
0 2-t)berscliuB im Lichte u. im Dunkeln. Der Temp.-Koeffizient der Dunkelrk. ist 
gróBer ais der der Lichtrk. — 2. Die Oxydation von Milchsiiure dureh Brom zu Brenz- 
traubensiiure in wss., CHC13- u. in CCl4-Lsg. Die Temp.-Koeffizienten der Dunkelrldc. 
sind durchwegs groBer ais die der Lichtrkk., u. zwar in beiden Fallen am gróBten in 
CC14 u. am kleinsten in HsO. — 3. Die Oxydation der Zimtsaure durch Brom in CCI.,, 
CS2 u. CHC13-Lsg. Der Temp.-Koeffizient der Dunkelrk. ist grofier ais der der Lichtrk. 
Der Temp.-Koeffizient in CS2 nimmt eine Mittelstellung zwisehen denen in CC14 u. 
CHC13 ein. Zwisehen den DEE. u. Temp.-Koeffizient besteht kein Zusammenhang. 
(Journ. Indian chem. Soc. 6. 729—41. 31/10. 1929. Lahore, Univ., Chem. Lab.) P a r k .

Edmund John Bowen und Edmund Lagesen Tietz, Die photochemisclie Jieaktion 
von Acetaldehyd und Samersloff. Ausfiihrlichere Wiedergabe der C. 1930. I. 1436 
referierten Mitteilung. Nachzutragen ist, daB die Peroxydbldg. von Acelaldeliyd bei 
Bestrahlung in Ggw. von 0 2 in verscliiedenen Ultraviolettspektralregionen untersucht 
wurde. Bei der der Quadratwurzel der Lichtintensitat proportionalen Rk. wird aus der 
intermediiir entstehenden Peressigsaure Diacetylperozyd gebildet, was daraus erhellt, 
daB nach der Titration des beim Durchleiten des Peroxyds durch KJ-Lsg. freiwerdenden 
Jods die Lsg. schwach sauer reagierte, wahrend bei Rk. von Peressigsaure mit KJ-Lsg. 
die Lsg. allcal. werden miiBte. Das in fl. Acetaldehyd bzw. seinen Lsgg. in W., Essig- 
saure u. Hexan gebildete Peroxyd erwies sich ais sehr stabil, da es in 1 Stde. keine 
Zers. zeigte, auBer in den wss. Lsgg., in denen es fast ganz in 20 Sek. reagierte. Unters. 
dor letzten Tatsaelie lieB folgenden Rk.-Verlauf der Diacetylperoxydbldg. iiber Per
essigsaure ais wahrscheinlich erscheinen:

CH3 • CO • O ■ OH +  CH3 • CHO — 2 CH, • CO„H.
CH3-C 0 -0 -0 H  +  CH3-C02H — >-CH3-C 0-0 0-C0-CH 3 -f- H20.

Wahrend die Messung der Geschwindigkeit der Bldg. des Peroxyds in fl. Acet
aldehyd infolge des hohen Dampfdruckes, der die gute Aufnahme des 0 2 in der Fl. 
verhinderte, sehr unregelmaBige Zahlen ergab, waren die Resultate fiir Lsgg. von Acet
aldehyd in Eg. bzw. Hexan sehr gut reproduzierbar, u. ergaben, daB die Menge des 
gebildeten Peroxyds der Zeit proportional ist, wie auch der Aldehydkonz., wenn diese 
unter 20°/o bleibt. — Alhylalkóhol wirkt bei Zufugung zu Hexanlsgg. des Aldehyds 
ais Inhibitor, u., wie erwartet, wurde dadurch die Rk.-Geschwindiglceit der Licht
intensitat direkt proportional, anstatt dereń Quadratwurzel. — Bei Einfiihrung kleiner 
Mengen von Dampfen yon Antiklopfmitteln w rkten Eisencarbonyl, Nickelcarbonyl,
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Dićiłhylselen u. Athyljodid verlangsamend auf die Rk.-Gescliwindigkeit, bei den ersten 
3 unter Nebclbldg., wahrend Tetraatliylblei keinen EinfluB hatte. (Joum. chem. Soc., 
London 1930. 234—43. Febr. Oxford, Balliol and Trinity Coli.) B e h r l e .

Kali Pada Basu, Die ‘photochemische Beaktion zwischen Cyclohemn und Cldor 
in TetracMorkohlenstoJflosung. (Vgl. C. 1930. I. 175.) Die Rk. wurde im weiBen 
Lichte u. im monochromat. Liclite boi 436, 404 u. 366 nia untersucht. Sie verlauft 
in einer Kettenrk. mit folgendem Meclianismus: 1. Cl2 +  hv — Cl +  Cl, 2. C6H12 +  
Cl =  CeHu Cl +  H, 3. H +  Cl2 =  HC1 +  Cl usw., wahrend die Ketten durch die 
Rk. H +  Cl =  HC1 gebrochen u. andererseits durch H +  C6HUC1 =  C6H12 +  Cl 
ruckreagiercn kónnen. Die Quantenausbcutc steigt nach kurzeren Wellen hin u. 
erreicht 41 bei 366 m/i. Der Temp.-Koeffizient hat bei langeren Wellen einen hóheren 
Wert ais bei kurzeń. Die Rk.-Gescliwindigkeit ist proportional der Lichtintensitat 
u. unabhangig von der Cl-Konz. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 691—703. 31/10. 1929. 
Dacca Univ., Chem. Labor.) F a r k a s .

A. Grumbacli und S. Schlivitcll, Uber die Bolle des Luftsauerstoffs in •photo- 
tjahanischen Kelten in gefarblen Flussigkeiten. Vff. vergleichen die  EKK. einer photo- 
galvan. K ettc  bei n. Druck u. im Vakuum. E ine Uraninlsg. g ib t eine E K . von  5 mV, 
wahrend im Vakuum kein Effekt bcobachtet wird. D ies wird durch teilweise Oxy- 
dation des Uranins in der Nahe der einen Elektrodę bedingt. In  den fruhef unter- 
suchten  Glycerinlsgg. (G r u jib a c h , C. 1927. II. 2154) ist der BECQUEREL-Effekt 
bei n. Druck negativ, der Masscneffekt positiv. Im Vakuum sind beide E K K . ncgativ 
u. liefern gróBere abolute Werte. In  der reduzierenden Glycerinlsg. unterscheidet 
sioh der BECQtJEREi>Effekt v o n  der Absorptions-EK. durch die UnveriŁnderlichkeit 
des V orzeichens; ein  neuer Boweis fur d ie  versch iedene Natur der bciden Effekte. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 753—54. 4/11. 1929.) L o r e n z .

F . Hehlgans, Uber die Abhangigkeit einiger eleklrischer und elektrooplischir Kon- 
slanten von Nitrobenzol und Nitrololuol vom Keinheitsgrade. (Ztsehr. teehn. Physik 10.
634—37. 1929. — C. 1930. I. 945.) D u s i n g .

H. A. Stuart, Uber den Kerrejfekt an Ga-sen und Dampjen. I. Metliode und Er- 
gebnisse fur S02, CHsCl, CH3Br, C2IIsCl und {CII3)/). (Vgl. C. 1929. II. 1896.) Vf. 
m iBt den K ERR-Effekt organ. D iim pfe im  kon stan ten  F eld  m ittels des BRACEschen 
H albscbattenkom pensators. D ie  G enauigkeit der M essung wird dislcutiert; auf einen  
Feh ler bei M essungen absoluter Yerzogerungen w ird hingew iesen. F iir die K e r r -

ende Werte gefunden:
Dampf 10“ 15 K 0
( C H , \ 0 .................................. - 4 ,9
C .H .C l ....................  53,3

Konstanten bei 18° u. 760 mm werden folg 
Dampf 10—15 K0
60 , ................................... - 9,2
C H , C l ...................................35,6
CH%B r ...................................44,5

Die Messungen werden in bekannter Weiso zur reelmer. Verkniipfung mit der De- 
polarisation des Streulichtes u. dem Dipolmoment verwendet. Fiir A. u. die Melhyl- 
halogenide kommt der Depolarisationsgrad richtig heraus. Fur Atliylclilorid werden 
mehrere Modelle diskutiert. Das geradlinige gibt einen mit der Beobachtung un- 
rereinbaren Depolarisationsgrad. Ein Tetraedermodell wird unter Beriicksichtigung 
der weitgehenden Gleichheit der Eigg. von Cl- u. CH3- in organ. Verbb. aus dem Propan 
abgeleitet. Es laflt sich jedes Modeli ausschlieBen, bei dem das Dipolmoment einen 
Winkel >  35° mit der Achse groBter Polarisierbarkeit bildet. Unabhangig von einem 
bestimmten Winkel am C-Atom mit dem gemessenen Depolarisationsgrad vertraglich 
sind 2 Hauptachsensysteme der Polarisierbarkeiten, die beide einen Winkel <  17° 
zwischen Dipolmoment u. Achse groBter Polarisierbarkeit haben. Ein System scheidet 
wegen der falsehen Lage zweier Hauptachsen aus; im anderen sind die Achsen des 
Deformationsellipsoides u. das Dipolmoment nur mehr in einem Winkelbereich von 
5—10° unsicher. (Ztsehr. Physik 59. 13—34. 18/12. 1929. Kónigsberg, II. Phys. 
Inst.) E i s e n s c h it z .

Willard H. Eller, Leitfahigkeit dieleklrischer Fliissigkeil im Licht. Vf. untersucht 
die Anderungen der Leitfahigkeit von Paraffin (Handelsware), n-Tetradecan, Diiso- 
amyldecan, n-Decan, n-Octan u. Isooctan bei Bestralilung mit Licht von 4000—2300 A. 
Die allgemeinen Effekte des ultravioletten Lichtes sind fiir alle untersuchten Stoffe 
die gleichen u. den von SzWESSY u. Sc h a f e r  (Ann. Physik [3] 35 [1911]. 511) an 
Paraffin gefundenen sehr ahnlich. Nur ultrariolettes Licht laBt die Leitfahigkeit 
wachsen, sichtbares Licht ist ohne EinfluB. Die Leitfahigkeit waehst bei dauernder 
Bestrahlung bis zu einem endlichen Maximum. Wird nun die Bestrahlung ausgesetzt,
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so nimmt die Leitfahigkeit langsam ab. Die Rekombination der leitenden Teilchen 
zu n. Moll. erfolgt nach d n/d i — —a n2. Die Rekombination geht sehr langsam vor 
sich, was auf eine sehr geringe Beweglichkeit der entstandenen lonen hindeutet. Nun- 
mehr werden Verss. mit monochromat. Licht angestellt. Dabei zeigt sich, daB ein 
Schwellenwert der Wellenlange besteht, der sehr nahe, wenn nicht genau, mit dem Beginn 
der Absorption durch die FI. zusammenfallt. Mit zunehmender Anzahl von C-Atomen 
im Mol. wachst dieser Schwellenwert wie die Absorptionsgrenze. Die n. Verbb. sind 
vielleicht etwas sehwieriger zu ionisieren ais die Isomeren. (Journ. opt. Soe. America 20. 
71—80. Febr. 1930. Hawaii, Uniy. Physikal. Lab.) L o r e n z .

Louis de Broglie, Introduction i  l’ćtudo de la mścanique ondulatoire. Paris: Hermann et 
Cie. 1930. (2062 S.) B r.: 85 fr.; rei.: 95 fr.

Gustav Jager, Theoretische Physik. 4. 5. Berlin: W. de Gruyter & Co. 1930. kl. 8°. =  
Sammlung Goschen. 374. 1017. 4. Optik. 6. umgearb. u. verm. Aufl. (148 S.). — 
5. Wiirmestrahlung, Elektronik u. Atomphysik. 4., umgearb. u. vermehrte Aufl. (130 S.) 
Łw. je M. 1.80.

Aj. E lektrochem ie. Therm ochem le.
R. Goldammer und H. Sack, Anomale Dispersion polarer Losungen. Durch die 

Tatsache, daB die Orientierung von Dipolen im Molekuł im iiuBeren Felde einen Beitrag 
zur elektr. Polarisation des Mediums ergibt, ist die Móglichkeit einer Dispersions- 
erscheinung gegeben (vgl. D e b y e , Polare Molekeln, Leipzig 1929). Eine solche existiert 
tatsachlich. Die fur die Einstellung der Dipole maBgebliche Relaxationszeit ist durch 
die Reibungskraft bedingt, die ein Molekuł bei der Drehung erfiihrt. Vff. versuehen, 
diese Reibungskraft mit der makroskop. gemessenen Zahigkeit gleichzusetzen. Fur 
Bromnaphthalin in Yasdinol ist die makroskop. gemessene Zahigkeit ca. 1000 mai 
groBer ais der gemessenen Dispersion entspricht. Das wird so erklart, daB die Molekule 
noch zwischen den sehr zahen Yaselinklumpen sich frei drehen kónnen. (Es wurde 
bisher bei X =  52,8, 77,5, 139,0 cm unter Variierung der Zahigkeit gemessen.) Quali- 
ta tiy  gut bestatigt sich die Theorie bei Isobutylalkohol-Paraffindlgmńschen: Wird die 
Zahigkeit so groB, daB die Dipole sich zu langsam drehen, so fallt die DE. stark ab; 
yorher steigt sie mit sinkender Temp. — Die gleichen Lsgg. in Benzol ergaben — offenbar 
wegen der 100 mai geringeren Zahigkeit — keine Abwcichungen vom n. Verlauf. 
(Physikal, Ztschr. 31. 224—27. 1/3.1930. Leipzig, Physikal. Inst. d. Uniy.) BERGMANN.

K. L. Wolf, Uber die Dipolmomente einiger órganischer Molekule. (Vgl. C. 1929.
II. 11.) Vff. berechnen in der iiblichen Wcise aus Messungen der DEE. einiger organ. 
Substanzen ihr Dipolmoment. Das — meist yernachliissigte — Ultrarotglied der 
Molekularpolarisation wird mit 15% der Mol.-Refr. in Rechnung gesetzt. Untersucłit 
■wnrden: Menłnon (/i-1018 =  2,82), Campher (2,94), Fenchon (2,90), Acetylaceton (2,78), 
Ameisensdure (1,19), Essigsaure (0,74), Propionsaure (0,63), Buttersaure (0,68), Iso- 
valeriansaure (0,63), Diazoessigester (2,03), BenzopJienon (2,95), DianisylmetHan (1,61), 
Dianisylketon (3,90), Dianisylthioketon (4,44). Bei Campher u. Fenchon diirfte der 
relatiy hohe Wert auf die positive Ringspannung zuriickzufiihren sein. Die C=S- 
Gruppe besitzt ein hoheres Moment ais die C=0-Gruppe. Der im Yergleich zu den 
aliphat. Ketonen hohe Wert des Benzophenons ist durch die Anwesenheit des Aryl- 
restes bedingt. (Physikal. Ztschr. 31. 227—29. 1/3. 1930. Karlsruhe, Physikal. chem. 
Inst. d. Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

P. N. Ghosk, P. C. Mahanti und B. C. Mukherjee, tlber die Dielektrizit&ts- 
konstanle und die Molekularslruktur von CS2 und N 20. Die Temp.-Abhangigkeit der 
DE. von CS2 u. N20  wurde mittels einer Sehwebungs-Nullmethode gemessen. Es fand 
sich, daB diese Stoffe kein permanentes Dipolmoment besitzen, d. h. sie sind unpolar. 
Die Werte der DE. fur CS2 u. N20  sind 1,002 912 bzw. 1,001 050. Die zuganglichen 
Daten fur Refraktion, Kerrkonstante u. Lichtstreuung werden diskutiert. Alles deutet 
darauf hin, daB CS2 u. N20  linear symm. gebaut sind wie C02. (Ztsohr. Physik 58. 
200—04. 24/10. 1929. Calcutta.) W r e s c h n e r .

M. H. Gutton, Untersuchungen uber die dielektriscJien Eigenschaften ionisierter 
Gase und die Hochfreguenzentladung. (Ygl. C. 1929 .1. 2390.) Bringt man ein ionisiertes 
Gas zwischen die Belegungen eines Kondensatora in ein elektr. Feld bei Hochfreąuenz, 
so andert sich durch den Konyektionsstrom der Ionenbewegung die scheinbare DE. 
des Gases. Bei schwacher lonisation ist die DE. < 1 ,  bei geniigender Ionisation aber, 
die um so grOBer sein muB, je hóher dieFreąuenz ist, nimmt die DE. plotzlich zu. Ist N  
die Anzahl der lonen pro ccm, bei der die plótzliche Anderung eintritt, 7. die Wellen-
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lango der Feldoscillationen, so ist das Prod. )? NV< konstant. Die Anderung der DE. 
u. der Absorption des ionisierten Gases sind bedingt durch Eigenperioden der Elek- 
tronen; die Elcktronen yerschieben sieh im Verhaltnis zu den positiyen Zentren u. 
werden dann in ilire mittlere Gleichgewiehtslage zuriickgezogen. Legt man ein kon- 
stantes magnet. Feld senkrecht zum elektr. Feld, so beobaehtet man eine Verdoppelung 
der OsciUationsperiode, dereń kinemat. Erklarung die gleiehe ist wie beim Z e e m a n - 
Effekt. Aus der Messung dieser Verdoppelung konnte das Verhaltnis von Ladimg 
zur Masse der Partikel bereehnet werden, das dem des Elektrons entspraeh. Vf. zeigt, 
daB derartige Resonanzersclieinungen bei der Fortpflanzung radiotelegraph. Wellen 
eine Rolle spielen. Aueh die Resonanzerscheinungen bei hoehfreąuenten Entladungen 
in verdiinnten Gasen wurden imtersucht. (Ann. Physiąue [10] 13. 62—129. Jan. 1930. 
Nancy, Naturwissenschaftl. Fakultat.) W r e s c i i n e r .

Hans Funk, Uber die Ionisierung von Alkaliałomen durch langsame Elektronen 
Gegenstand der Arbeit ist die Ionenausbeute, definiert durch die Zabl der gaskinet. 
StóBe, die zur Ionisierung fiihren, u. besehrieben durch einen Ionisierungsąuerschnitt. 
Die Verss. werden mit K- u. iVa-Atomstrahlen u. einem Elektronenstrahl homogener 
Gescliwindigkeit (5—15 V) ausgefiihrt; Ionen- u. Elektronenstrom werden gesondert 
gemessen. Die Verss. ergeben ein Masimum des Ionisierungsąuerschnittes von 29 cm-1 
fiir Na u. 11 om-1  fur K  boi Elektronengeschwindigkeiten von etwa der doppelten 
Ionisierungsspannung. Die Esistenz u. Lage des Maximums sind in Einklang mit 
der Theorie von S. S. T h o m s o n . Der Untersehied der Werte von Na u. K  u. der 
Verlauf der Anregungsfunktion sind nicht in Einklang mit der Theorie. (Ann. Physik 
[5] 4. 149—84. 28/1. 1930. Munchen, Phys. Inst. d. Techn. Hochseh.) E is e n s c h i t z .

Ira M. Freeman, Uber das Leuchten des Argons in  der Verzweigung einer Ent- 
ladungsrohre. Vf. untersucht das Spektrum einer mit Ar gefullten Entladungs- 
rohre, in der nahe oiner Elektrode ein Ansatz abzweigt u. die Verbindung zu einem 
zum Entladungsrohr parallelen Rohr herstellt. Bei einer Weehselstromentladung 
von 5— 8 mA tr itt  im Entladungsrohr das rote Argonleuchten, im Ansatzrohr weiB- 
liches Leuchten auf, das bei 0,06 mm Druck am starksten ist. Aufnahmen mit einem 
Glasspektrographen ergeben im Nebenrohr das „rote“ u. „blaue“ /Ir^onspektrum 
zugleich; das Spektrum hat Ahnlichkeit mit dem „weiBen“ .Ar-Spektrum, das bei 
hohem Gasdruck u. groBer Stromdiehte erhalten wird. In den 2 p-m d- u. 2 p-m s- 
Serien sind die hoheren Glieder verhaltnismaBig besonders stark; das deutet auf Re- 
kombinationsleuchten. Einige ziemlieh starkę Linien des „blauen“ Spektrums fehlen. 
Verbotene Linien werden nicht gefunden. (Ztschr. Physik 59. 635—37. 1/ 1. 1930. 
Frankfurt a. M., Phys. Inst. u. Univ.-Sternwarte.) EISENSCHITZ.

E. Patai, Eine Metlwde. zur Bestimmung von Konłaktpołenlialen. Vorl. Mifct. 
Es wurde beobaehtet, daB sieh die Charakteristik einer Elektronenróhre, dereń Gitter 
aus W besteht, sieh nach Thorieren des Gitters um 1,6—1,7 V verschiebt; aueh 
wurde die gleiehe Verschiebung des Anlaufstromes festgestellt. Diese Verschiebung 
ist mit derDifferenz der Austrittsarbeiten W  — th o r ie r te s  W etwa inUbereinstimmung. 
Dieselbe Beobachtung wird an einem Mo-Gitter gemaclit, wenn es Sieh mit Na beschlagt. 
Die Verschiebung betragt 2—2,2 V u. stimmt ungefahr mit der Differenz der Austritts
arbeiten uberein. Da die Elektroden leieht zu entgasen sind u. die Messungen sieh 
gut reproduzieren lassen, meint Vf., daB diese Einrichtung ais allgemeine MeBmethode 
fiir Kontaktpotentiale geeignet sei. (Ztschr. Physik 59. 697—99. 1/1. 1930. Budapest, 
Vatea-Lab.) ‘ EISENSCHITZ.

T. E. Stern, Uber die Elektronenemission von Metallen mit Oberflacli&nschichten 
im starken elektrisclien Feld. (Vgl. C. 1929. II. 2311.) Die ąuantenmechan. Theorie 
der kalten Elektronenemission wird unter der Annahme durehgefuhrt, daB die Ober- 
flache mit einer Schicht niedrigerer Austrittsarbeit bedeekt ist. Das Ergebnis ist eine 
starko Erhóhung der Emission. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 25. 454—60. Okt.
1929. Trinity College.) E is e n s c h i t z .

J. W. Harding und F. W. G. Wliite, tlber die Schwingungsformen eines Quarz- 
krystalls. Die elektromechan. Schwingungen eines aus einem ę^rzkrystall geschnittenen 
Parallelepipeds werden durch Aufstreuen von Barlappsamen untersucht. Die haufig 
auftretenden schachbrettfórmigen Staubfiguren fiihren die Vff. auf Luftstrómungen 
zuriick. Die Diskussion der sonst auftretenden Sehwingungsfiguren muB zuriick- 
gestellt werden, solange nicht mehr experimentelles Materiał vorliegt. (Philos. Magazine 
[7] 8. 169—79. Aug. 1929. Wellington, Neu-Seeland, Vietoria Univ. Colleg.) E itz .
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R. Peierls, Zur Theorie der elektrisclien und thermischen Leitfahigkeit von Metallen. 
In  der quantenmcclian. Theorie des metali. Zustandes waren bislier vereinfachende 
Annahmen mitgefiihrt worden: das Gitter wurde unabhangig von der Geschwindigkeits- 
yerteilung der Elektronen ais im therm. Gleichgewicht befindlich angesetzt u. die 
Gifctersehwingungen ais Schwingungen eines kontinuierliehen Mediums. Unter Ver- 
wendung seiner Ergebnisse uber das Warmeleitvermogen isolierender Krystalle (vgl.
C. 1930- I. 1106) fiihrt Vf. einen strengeren Ansatz durch. Die Elektronen werden 
in nullter Naherung ais frei, in erster durch ein Gitterpotential gestort angesetzt. Die 
elektr. Leitfahigkeit ergibt sich bei hohen Tempp. etwa in gleicher Weise wie fruher; 
fur tiefe Tempp. ergibt sich Proportionalitat des Widerstandes mit der 4. Potenz der 
Temp. Das Warmeleitvermógen wird groBenordnungsgemaB richtig abgeschiitzt u. 
ergibt sich bei hohen Tempp. umgekehrt proportional dem Quadrat der Temp. in 
Obereinstimmung mit der Erfahrung. (Ann. Physik [5] 4. 121—48. 28/1. 1930. Ziirieh, 
Phys. Inst. d. Eidg. Techn. Hochscli.) E i s e n s c h it z .

E. Perucca, Elektrische Leitfahigkeit kathodenzerstdubter metallischcr Schichten. 
Vf. fiihrt Leitfiihigkeitsmessungen an diinnsten, durch Kathodenzerstaubung er- 
haltenen Go Ul- u. lla t  inschichten aus. Die Leitfahigkeit wird in Abhangigkeit von 
der Dauer der Zerstaubung untersucht. Unter Einhaltung bestimmter Versuchs- 
bedingungen findet man ein stetiges Ansteigen der Leitfahigkeit, das allerdings leicht 
durch sekundare Einfliisse gestort wird. Die Leitfahigkeit ist metali. Natur, wie aus 
der Giiltigkeit des OHMsehen Gesetzes u. dem Fehlen einer Polarisationsspannung 
hervorgeht. Bei hinreichend dtinnen Schichten kann man leicht metali. Widerstande 
guter Konstanz von 1010—2-1011 (GoId auf Quarz) erhalten, die fur elektrometr. 
Messung schwacher Strome verwendbar sind; ihr Temp.-Koeffizient ist prakt. Nuli. 
In diinnsten Schichten scheinen auch Au  u. Pt nicht zu leiten. Vf. fiihrt diesen Effekt 
nicht auf die kórnige Struktur der Metallschicht oder auf Oxydhaute zuriick, sondern 
vermutet, daB die Oberflachensehicht des reinen Metalles keine Leitungselektronen 
enthalt. (Ann. Physik [6] 4. 252—72. 28/1. 1930. Turin, Lab. di Eisica Sperimentale, 
R. Scuola di Ingegneria.) E is e n s c h it z .

J. C. McLennan, JRuthenium ein Supraleiter. Ru wird bei 2,04° absol. supra- 
leitend. Das Metali war auBerordentlich rein, behielt aber seinen hohen Widerstand 
bis zu 4° absol. (Naturę 125. 168. 1/ 2. 1930.) L o r e n z .

W. J. de Haas und J. Voogd, Stórung der SupraleilfaMgkeit der Verbindung 
BisTls und der Legierungen Sn-Bi und Sn-Cd durch magnetische Felder. (Vgl. DE H a a s ,
C. 1930. I. 2059.) Vff. versuchten, den magnet. Schwellenwert von BisTl3 beim Kp. 
von He (4,2° absol.) zu bestimmen. Dieser Schwellenwert liegt so hoch, daB das bis- 
lierige Solenoid nicht ausreichte u. ein Elektromagnet benutzt werden muBte, um die 
fur die Stórung der Supraleitfahigkeit erforderlichen Feldintensitaten zu erreichen. 
Es zeigt sich, daB die Abnahme des magnet. Schwellenwertes mit abnehmender Temp. 
viel steiler verliiuft ais bei den reinen Supraleitern. Um festzustellen, ob das eine all- 
gemeine Eig. von Legierungen ist, wurden feste Lsgg. von Bi in Sn  u. von Cd in Sn  
gewahlt, u. insbesondere die Eutektica von Sn-Bi u. Sn-Cd benutzt. 5 Tabellen bringen 
das Zahlenmaterial. Es ergibt sich bei den Messungen mit Legierungen, daB in allen 
untersuehten Fallen der Wert Hiou: rascher mit abnehmender Temp. zunimmt, ais 
im Falle der reinen Supraleiter. Fiir dasselbe Temp.-Intervall vom Ubergangspunkt 
sind somit hóhere Feldintensitaten zur Wiederherst. des Widerstandes erforderlich. 
Bei 3,4° K. wird die Supraleitfahigkeit von Bi5Tl3 durch ein Feld von 5,3 Kilogauss 
nicht gestort. (Koninkl. Akad. Wetenscli. Amsterdam, Proceedings 32. 874—82. 1929. 
Leiden, Comm. Nr. 199c d. Physikal. Lab. d. Univ.) K. W o l f .

F. Lauster, Zur Pragę der elektrischen Leitfahigkeit des geschmólzenen Siliciums. 
Die Leitfahigkeit des Siliciums wird bei verschiedenen Tempp. gemessen. Verwendet 
werden 3 Proben, die zum Teil ais „normalgeschmolzen“, zum Teil ais „vakuum- 
geschmolzen“ kauflich sind. Das letzte Materiał ist durch Porenfreiheit u. gleich- 
miiBige Struktur ausgezeichnet. Quadrat. Stabe aus diesen Materialien werden in 
eine Einspannvorr. eingebaut; die Ubergangswiderstande werden durch Spannungs- 
messungen mittels Sonden eliminiert. Die Messungen ergeben an den 3 verschiedenen 
Materialien einen verschiedenen Verlauf der Leitfahigkeit mit der Temp. Gemeinsam 
scheint allen ein Minimum zu sein, ein schwaches Maximum u. schlieBlich Abnahme 
des Widerstandes mit steigender Temp. An Stellen starker Widerstandsanderung 
verlauf t  die Kurve immer stetig, ist reyersibel, aber nicht genau reproduzierbar. Genauere
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Schliisse konnen wegen des viełfach abwoichenden Yerh. auch verschiedener Proben 
desselben Fabrikates nicht gezogen werden. Die Thermokraft erweist sich ebenfalls 
ais stark von der Vorbchandlung abhangig. Auf Grund der Verss. bezweifelt Vf., 
daB Si ais Halbleiter anzusehen ist. Seine reversible starkę Temp.-Abhangigkeit kann 
fiir techn. Temp.-Regler yerwendet werden. (Ztschr. Physik 59. 83—90. 18/12. 1929. 
Berlin, Forsehimgsinst. d. AEG.) EISENSCHITZ.

Santiago A. Celsi, Die lieaktionsfaktoren eines Mediums. Losungsmm. u. 
Elektrolyte. — Gegenscitige Einw. von Elektrolyten. — Puffersubstanzen. Elemen- 
tare Darstellung. (Revista Centro Eatudiantes Farmacia Bioquimica 18. 483—94. 
Nov. 1929.) _ R. K. Mu l l e r .

A. Berthoud, tlber ein angebliches Mammum der molekularen Leitfahigkeit gewisser 
Elektrolyte. Nach Beobaehtungen verschiedener Forscher soli mitunter die Leitfahig- 
keit nicht stetig bei sinkender Konz. einem Grenzwert zustreben, sondern ein Maximum 
uberschreiten. B ei folgenden 7 Elektrolyten: Benzoesulfosdure, Pilcrinsaure, Trichlor- 
essigsaure, K-Permanganał, Na-Chromat, tert. K-Phosphat u. Na-NHt-Phosphat weist Vf. 
nach, dać der angebliche Effekt nicht existiert. Den AnlaB zu den Irrtiimern hat 
zweifellos die Art der Verdiinnung der vcrwendeten Lsgg. gegeben. Vf. beschreibt 
eingehend die Methoden, nach denen er saubcre u. reproduzierbare Werte erhalten hat. 
(Helv. chim. Acta 13. 17—21. 1/2. 1930. Neuehatel, Univ.) B e r g m a n n .

M. Ginat, Die Theorien des Gleichrichtereffekts in ElektrolytzeUen mit Aluminium- 
anoden. Vf. diskutiert die bisherigen Theorien dieses Effekts, die auf der Annahme be- 
ruhen, daB sich an der Anodę eine nichtleitende Schicht ausbildet, die nach den ein- 
zelnen Autoren entweder aus festem Oxyd, odcr aus Gasen bestehen soli. Nach der 
Annahme des Vfs. bildet sich hingegen anod. kolloidales Al(OH)3, das sich entsprechend 
dem Stromyerlauf abwechselnd mit H2 oder 0 2 beladt. Vf. glaubt auf Grund dieser 
Annahme u. unter Berucksichtigung der Tatsache, daB die Absorption der beiden Gase 
sehr verschieden ist, den Gleichrichtereffekt mit seinen Begleiterscheinungen, wie chem. 
Hysteresis u. anod. Leuchten, folgerichtig erklaren zu konnen. (Recherches et In- 
ventions 10. 193—98. Aug. 1929.) J . L a n g e .

U. R. Evans, Ein weiterer tlberblick uber neue Arbeiien von W. J . Miiller iiber 
Passwiiat. Teil I. Der Hauptinhalt der 1928 erschienenen Arbeiten (vgl. C. 1929.
I. 1790) wird wiedergegeben u. ihre Bedeutung fiir die Praxis hervorgehoben. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 49. Transact. 66—69. 31/1. 1930.) K l e h m .

J. C. McLennan und Elizabeth Cohen, Einige weitere Untersuchungen der 
magneiischen Susceptibilitdt von metallischen Einkrystallen. (Vgl. Mc L e n n a n , R u e d y  
u. Co h e n , C. 1929. I. 360.) Die Susceptibilitat von B i u. Sb ist ebenso wie bei Zn 
u. Cd abhangig von der Stellung der krystallograph. Achse zur MeBrichtung. Bei Te 
u. Sn zeigte sich bei yeranderter MeBrichtung keine Anderung der Susceptibilitat, 
obwohl nach B r id g m a n  (C. 1926.1 .1513) die elektr. Leitfahigkeit, die elast. Konstanten 
u. die therm. Ausdehnung dieser Krystalle von der MeBrichtung abhangen. (Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 23. Sect. III . 159—68. Mai 1929. Toronto, Univ.) WRESCHNER.

W. Sucksmith, Ein Apparat zur Messung der magnetischen Susceptibilitat. Die 
Methode beruht auf der Kraftwrkg. eines inhomogenen Feldes. Die erzielten Ver- 
ruckungen sind immer Hein, so daB die Grenze des linearen Elastizitatsgesetzes nicht 
iiberschritten u. die Anwendung einer Nullmethode vermieden wird. Der Apparat 
bestelit aus einem Ring aus Phosphorbronzeblech, der vertikal aufgehangt ist. Die 
Befestigung ist oben, der zu untersuchende Korper wird unten angehangt. Die De- 
formationen des Ringes werden durch Spiegelablesung gemessen. Die MeBgenauigkeit 
fiir paramagnet. Korper ist l/ t—1°/0. Der Apparat wird an MnCl2, CuCl2, N iS04, 
NiSOt -7 aq, H20  mit Erfolg erprobt. (Philos. Magazine [7] 8. 158—65. Aug. 1929. 
Bristol, Uniy.) EISENSCHITZ.

W. Schiile, Erltaltung der Arbeitsfahigkeit beim Wdrmeaustausch gasfórmiger 
Korper. Es wird der folgende Satz von der Arbeitsfahigkeit zweier Gase beim Warme- 
austausch bewiesen: Die Summę der Arbeitsfahigkeiten zweier gleicher oder ver- 
schiedener gasfórmiger Korper von verschiedener Temp. zwischen zwei gleichen Drucken 
bleibt unverandert, oder kann zunehmen, wenn die Gase vor der Arbeits- 
leistung in einen beliebig groBen Warmeaustausch treten. Es werden Beispiele gegeben 
fur ideale Gase mit gleicher u. ungleicher Molekularwarme, mit konstanter u. von der 
Temp. abhangiger spezif. Warme, fur Feuergase, uberhitzten, gesatt. u. nassen 
W.-Dampf. Von prakt. Bedeutung ist der Satz besonders fiir das Problem der Gas- 
turbine. (Ztschr. techn. Physik 11. 33—38. 1930. Essen.) LESZYNSKI.
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H. Ludloff, Uber die Entropie fester Kórper bei sehr tiefen Temperaturen. Das Verh. 
der Kondensate von Moll. mit zwei gleichen Atomen liefert einen AufschluB fiir die 
Frage, welehen Wert die Entropie Sfl fester Korper bei der tiefsten MeBtemp. Tfi 
besitzt, d. h. fiir welche Energiezustande des festen Kórpers die Energiedifferenz 
gegen den tiefsten Zustand A U E -T tl ist. Die drei Falle, die das empir. Materiał 
zu erkennen gibt, namlich S u ^  R -\n Z 2 {Z =  Zahl der Kerndrallstellungen) werden 
diskutiert, sowie der vierte Fali, daB der tiefste Energiezustand des festen Kórpers 
in vołler Strenge Entartung aufweist. (Naturwiss. 18. 182. 21/2. 1930. Breslau.) L e s z .

Witold Jazyna, Das (Cv)m-Q-Diagramm fiir iiberhitzten Wasserdampf. Die 
neuen Daten von K n o b l a u c h  u . K o c h  (C. 1929. I. 363) stehen mit den Mo l l ie r - 
schen Isothermen nicht ganz im Einklang. Ein Diagramm: mittlere spezif. Warmo
— Uberhitzung, wird fiir verschiedene Drucke aufgestellt (200—625°, 10—225 at). 
(Ztsehr. techn. Physik 10. 458—60. 1929. Leningrad.) W. A. R o t h .

A. Eucken und H. Werth, Die spezifische Wdrme einiger Melalle und Metali- 
legierungen bei tiefen Temperaturen. Verss. bei tiefen Tempp. kónnen eher ais solche 
bei hohen ergeben, wie Deformation die spezif. Warme bceinfluGt, u. wie sich die spezif. 
Warme einer Legierung zu der der Komponenten verha.lt. Gemessen wird nach der 
Methode der elektr. Heizung im Vakuum zwischen ca. 15 u. 210° absol. Eine Diffe- 
rentialmethode ist bei der Temp. der fl. Luft gut, boi tieferen Tompp. versagt sie. Ge
messen wird Oj, von rekrystallisiertem u. gestauchtem Kupfer, Nickel, von Konstantan 
(59,9% Cu, 39,8°/o Ni), von Elektrolyt-(a)-2?ise?i u. Eisen-Mangarilegierungen mit 80,0, 
30,0 u. 19,4°/o Mn- @v u- © werden berechnet. 0  ist fiir Kupfer bis zu der Temp. der 
fl. Luft ziemlich konstant =  313, fiir die anderen Metalłe u. Legierungen ergeben sich 
keine konstanten Werte. —• Die Ergebnisse werden (zusammen mit denen friiherer 
Forscher) graph. dargestellt. Fur dio meisten Stoffe ist 0  in einem Temp.-Bereich 
gut konstant, um bei noch tieferen Tempp. (<20° absol.) wieder abzusinken (Cv fast 
proportional T~, nicht T 3). Die Erklarungsmoglichkeiten werden diskutiert. Bei den 
Legierungen gibt das KOFP-NEUMANNsehe Gesetz durchweg etwas (1—2°/o) zu hohe, 
die Mittelung der 0-Werte bei tiefen Tempp. etwas zu niedrige, bei hoheren Tempp. 
etwas zu hohe Zahlen. Die Atomwarme des y-Eisens wird aus den Kurven fiir die beiden 
Mn-armeren Legieriuigen, die das gleiche Krystallgitter besitzen, abgeleitet. — Das 
bearbeitete Ni hat boi der Temp. des fl. H2 eine um etwa 3°/0 kleinere spezif. Warme, 
ais das rekrystallisierte; die D. des letzteren war etwa 2°/oo Weiner. — Die Atomwarmen 
von a- u. y-Eisen werden bis 1200° absol. graph. dargestellt, dio Entropieintegrale 
bis zum Umwandlungspunkt werden berechnet. Die Differenz ist —0,58 ±  0,63 cal./ 
g-Atom, also eine endliche, aber noch im Fohlerbereich liegendo GróBe. (Ztsehr. anorgan. 
allg. Chem. 188. 152—72. 8/3. 1930. Breslau, Techn. Hochschule.) W. A. R o t h .

01iver C. de C. Ellis, Die fehlerhafte Bestimmung der spezifischen Warmen der 
Gase durch die Explosionsmethode. Vf. legt dar, daB die Explosionsmethode zur B est., 
der spezif. Warmen der Gaso nicht geeignet ist. Die Zus. des Gases im Augenblick 
der Explosion ist nicht bekannt; auf keinen Fali aber ist sie homogen. Auch hort dio 
Verbrennung erst dann auf, wenn eine merkliche Abkiihlung eingetreten ist. (Naturę 
125. 165—66. 1/2. 1930. Sheffield, Safety in Mines Research Board Lab.) L o r e n z .

S. Bressler und V. Kondratjew, Die Dissoziationswarme von Ot-Molekeln und 
Sidherland-s Konstantę fiir Sauerstoff. Vff. kommen unter Berucksichtigung des Aus- 
tauscheffektes, der kinet. Theorie der Gase u. S u t h e r l a n d s  Konstanto zu der 
Gleichung: D =  O cal. (D — molare Dissoziationswarme, O =  S u t h e r l a n d s  Konstanto). 
Diese Gleichung wird auf die Zwillingsmol. 0 4 in fl. u. gasfórmigem Zustande an- 
gewendet. Die Dissoziationswarme betragt 128 cal., wahrend von verschiedenen Autoren 
S u t h e r l a n d s  Konstantę fiir Sauerstoff zu 127—138 berechnet wurde. (Naturę 
125. 164—65. 1/2. 1930. Leningrad, Phys. Techn. Inst.) L o r e n z .

A. E. Malinowski und F. A. Lawrow, Uber den Einflu/3 des elektrischen Feldes 
auf die Verbrennungsprozesse der Qase. Durch elektr. Felder wird dio Verbrennung von 
KW-stoff-Luftgemischen gehemmt. Vff. berichten uber vorlaufige Verss. mit .Methan, 
Athylen, Acetylen. Die Apparatur besteht aus einem vertikalen zylinderringfórmigen 
Kondensator, durch den das Knallgas stromt; wenn es oben entzundet ist, wandert dio 
Yerbrennung in den Kondensator, wo sie bei passender Feldstarke stehen bleibt, oder 
im Kondensator gelóscht wird, oder durchschlagt. Die angelegten Spannungen werden 
von 50—1000 V variiert. Zugleich wird der Ionenstrom im Kondensator gemessen. 
Fur die Verss. brauchbare Frischgasmisohungen waren 15°/0 CHi—85°/0 Luft; 10%
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CiHi—90°/o Dufl; 22,6% GJ1„—75,5% Luft. In ruBender Flamme wandert die Kohle 
zum negativen Pol. Der EinfluB des Feldes wachst in der Reihenfolge CIIX—C2I12; 
bei diesem lóscht das Feld die Explosion sogar im unbewegten Gasgemiseh. Ein EinfluB 
des Feldes auf die Verbrennung von H2-Luftuuschungen wurde nicht erzielt. — Die 
einzelnen Messungsergebnisse sind in Diagrammen mitgeteilt. (Ztsehr. Physik 59. 
G90—96. 1/1. 1930. Dnepropetrowsk, Phys. Chem. Inst., Abt. f. Phys.) E is e n s c h it z .

C. M. Cooper und P. J. Wiezevich, Einflufi von Temperatur und Druck auf die 
óbere Explosionsgrenze von Methan-Sauerstoffgemischen. Die oberen Explosionsgrenzen 
von CH4-02-Gemischen werden bei Drucken bis zu 230 a t u. Tempp. bis zu 480° unter
sucht. Der zylindr. Rk.-Raum aus Spezialstahl hat eine Lange von 3,81 cm u. einen 
Durchmesser von 3,18 cm. Die Ziindung erfolgt durch einen elektromagnet. aus- 
gelosten AbreiBfunken von 8 Amp., die Vorteile dieser Ziindung werden eingehend 
erortert. Die eingegabelte Explosionsgrenze bei einer Temp. von 20° liegt fur 1 at 
etwa bei 38,5% 0 2 u. 58,4% CH4, fiir 34 a t bei 17% 0 2, fiir 68 a t bei 14% 0 2, fur 170 at 
etwa bei 10% 0 2. Je hóher die Temp. oder der Druck ist, desto geringer wird die fiir 
die Verbrennung notige 0 2-Menge. Bei Tempp. iiber 400° tr itt  spontane Verbrennung 
schon ohne Ziindung ein. Bei hohen Drucken wird der 0 2-Geh. der Mischung nicht 
vollstandig verbrannt. Die Verss. bei yerschiedenen Drucken u. Tempp. u. die Zus. 
der Gase nach der Ziindung sind graph. dargestellt. (Ind. engin. Chem. 21. 1210—12. 
Dez. 1929. Cambridge [Mass.], Inst. of Technol.) R. K. M u l l e r .

A8. K olloidchem ie. Capillarchem ie.
H. A. McTaggart, Die Broumsche Bewegung in Olerflachenfilmen. Im AnscliluB 

an fruhere Unterss. iiber Olfilme innerhalb kleiner Gasblasen in W. (vgl. C. 1928. I. 
1942) hat Vf. die entsprechenden Erscheinungen in ebenen Oberflaclienfilmen unter
sucht. Auf W. ausgebreitete obene Olfilme wurden in der iiblichen Weise langsam 
zusammengeschoben; wenn eine Filmdicke von ea. 12-10_8em erreicht war, zeigten 
sieli die ersten Oltropfchen mit BROWNsclier Bewegung u. konnten kinematograph. 
aufgenommen werden. Die Bedingungen fiir die Trópfchenbldg. in ebenen u. in sphar. 
Oberfliichen sind die gleichen. Bei den sphar. Filmen kann man beobaehten, wie die 
Tropfchen einander hinaus in die Fl. stoBen; dieser Effekt ist bei den ebenen Filmen 
nicht vorhanden, die BROWNsche Bewegung verliiuft hier zweidimensional. (Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 23. Sect. III. 153—58. Mai 1929.) W r e s c h n e r .

F. A. H. Schreinemakers, Membrane und Osmose. I. (Vgl. C. 1929. II. 2168.) 
In  den friiheren Mitteilungen wurden die Erscheinungen der Osmose von einem oder 
mehreren Stoffen mit Hilfe der osmot. Anziehung (O.A.) der beiden Fil. beschrieben. 
Vf. untersucht nun, ob diese Erscheinungen sich durch die A b s o r p t i o n  d e r  
M e m b r a n  erkliiren lassen, u. entwickelt fiir diese Absorption die theoret. Grund- 
lagen. Es werden zunachst Membranen betrachtet, die nur einen Stoff absorbieren, 
z. B. 31 (W), wo W =  W . oder M  (X ), wo X  immer nur einen Stoff bedeutet. Sodann 
werden die Systemc betrachtet, in denen die Membran zwei Stoffe absorbiert: W u. X . 
Hieraus ergeben sich die W- u. X-Kurve der Membran M  (n), wahrend die Mem
bran M  ( IF) nur eine JF-Kurve, M  (X) nur eine Z-Kurve besitzt. Es werden anschlieBend
5 Falle unterschieden, die anH and von graph. Darstst. diskutiert werden. (Koninkl. 
Aliad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 837—44. 1929. Leiden, Univ.) K. WOLF.

F. A. H. Schreinemakers, Membran und Osmose. II. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Rechner. Behandlung der Bedingungen an einer Membran fiir ternare Fil. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 1024—31. 1929. Leiden, Lab. f. anorg. 
Chem.) L o r e n z .

Seiji Kaneko, Osmolischer Druck in konzentrierten Liisungen. Formeln fiir das 
partielle Mol.-Vol. werden aufgestellt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33- 
24 B—25 B. Jan. 1930. Tokio, Elektrotechn. Lab.) W r e s c h n e r .

E. W. R. Steacie und O. Maass, Ein Versuch zur Bestimmung des osmotischen 
Druckes sehr verdiinnter Fliissigkeiten. H at man ein GefiiB mit einer Lsg. u. daneben 
ein GefiiB mit dem reinen Lósungsm. in einem geschlossenen Raum, der m it dem 
Dampf des Lósungsm. erfiillt ist, so muB infolge des Dampfdruckunterschiedes Losungs- 
mittel zur Lsg. dest. Vff. rersuchten, m it einer derartigen Anordnung kleine osmot. 
Drucke zu messen, wobei die Dampfphase gewissermaBen ais semipermeable Membran 
dienen sollte (vgl. T o w n e n d , C. 1929.1. 620). Gemessen wurde die Erwarmung oder 
Abkuhhmg an der Lsg.-Oberflache. Befriedigende Ergebnisse konnten mit dieser
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Methode nioht crzielt werden, da die Dampfkondensation an den W iindeń  des App. 
storend wirkte. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 23. Sect. III. 203—07. Mai 1929.) W r e s c .

Arthur St. Klein, Einiges iiber Viscositat. Kurze Zusammenstellung der wich- 
tigsten Erkenntnisse uber Viscositat u. Hinweis auf einige Spezialarbeiten. (Papier- 
fabrikant 28. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieurc 104—05. 16/2.
1930.) B r a u n s .

E. N. da C. Andrade, Viscositdl von Fliissigkeilen. Vf. stellt die Temp.-Ab-
hangigkeit der inneren Reibung durch folgende Gleichung dar: rj — A el!T (■>] Vis- 
eositat, T  absol. Temp., A  u. b Konstanten). Diese Gleichung soli bei den meisten 
Fil., iiber ein groBes Temp.-Bereich Geltung besitzen. Fiir assoziierte Fil. ist noch eine 
dritte Konstantę erforderlich. Die empir. Beziehung von P o r t e r  folgt ohne weiteres 
aus obiger Gleichung. — An zwei Beispielen (Butylalkohol u. Oktan von 0—120°) 
wird die Brauchbarkeit der Beziehung dargetan, die Diskrepanz zwischen beobachteten 
u. berechneten Werten scheint unterhalb der MeBgenauigkeit zu liegen. (Naturę 125. 
309—10. 1/3. 1930. London, Univ. College.) L o r e n z .

F. E. Bartell und O. H. Greager, Beziehung von AdJidsionsspannung zu „fliissiger 
Absorption11. (Vgl. C. 1930. I. 1449.) Vff. untersuchen die Absorption einiger organ. 
Fil. (Methylcnjodid, Tribromhydrin, a-Bromnaphthalin, Chlf., Toluol, Bzl., Bromo- 
form, Athylkohlensaureester, Butylessigester, Isobutylalkohol, Dekalin, Tetralin) u. 
von W. an Pulvern von Si02, CaF2 u. GasruB bis zur vollstandigen Pastenbldg. Es wird 
eine lineare Beziehung zwischen fl. Absorption u. Adhasionsspannung gefunden, wenn 
die Fil. den festen Stoff mit einem Beriihrungswinkel O benetzen. Die fl. Absorption 
ist am geringsten bei den Fil., die gegeniiber dem festen Kórper die liochste Adhasions
spannung zeigen. Mit steigendem Beriihrungswinkel nimmt die Abweichung von der 
linearen Beziehung in Richtung geringerer Absorption zu. Es wird versucht, die Be
ziehungen aus einer bildlichen Darst. der vorliegenden Verhiiltnisse zu deuten. (Ind. 
engin. Chem. 21. 1248—51. Dez. 1929. Ann Arbor [Mich.], Univ.) R. K. M u l l e r .

Moriso Hirata, Experimentelle Studien iiber Adsorption mit Hilfe tton Róntgen- 
strahlen. Fiir organ. Fil., die an akt. Kobie adsorbiert sind, wird die Beugung der 
Rontgenstrahlen ausgemessen u. mit der an reinen Fil. verglichen. Fiir Propylalkoliol 
wird eine deutliche Yerschiebung des Intensitatsmaximums konstatiert u. angenommen, 
daB die Molekule im adsorbierten Zustand anders angeordnet sind ais in der Fl. Fiir 
CS2 kann keine derartige Verschiebung bemerkt werden. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 
5. 450—53. Dez. 1929. Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) T r ó m e l .

P. G. Nutting, Adsorption und Emulsionsbildung. Werden Ol u. W. miteinander 
geschiittelt, so bildet sich eine Emulsion, die sich bcim Stehen wieder trennt; werden 
aber Ol u. Schlamm miteinander geschiittelt, so bildet die Emulsion eine Pastę, die 
sich bcim Stehen nicht lóst u. auch gegen Erhitzen u. Reagenzien widerstandsfiihig 
ist. Schiittelt man Ol mit schlammigem W., so trennen sich Ol u. W. sehnell u. klar 
voneinander, u. an der Grenzflache Ol-W. entsteht eine dunne ziihe Haut, die wie 
ein feuchter Lappen herausgenommen werden kann. Die Haut trocknet zu einem 
Pulver, u. man sieht, daB keine dauernde chem. Umwandlung eingetreten ist. Die 
iiblichen Theorien der adsorbierten polaren Moll. konnen diese Erscheinungen nicht 
vóllig erklaren. LaBt man eine Ton-W.-Ol-Paste einige Zeit auf einer Sodalsg. schwimmen 
so befreien sich die Silicatteilchen nach u. nach aus der Emulsion u. sinken unter, wobei 
jedes Teilchen ein winziges Oltrópfchen mit sich herabzieht. Mit einem 10-fachen 
VergróBerungsglas kann man diese Tropfchen auf den Silicatteilchen sitzen sehen. 
Die Soda hat also die Teilchenoberflaehe vom Ol gereinigt, sie hat aber nicht die An- 
ziehungskraft des Teilehens fiir das Oltrópfchen zerstort. Eine mechan. oder chem. 
Adsorptionstheorie kann dieses Verh. nicht deuten, doch laBt sich eine elektr. Theorie 
aufstellen, wenn man annimmt, daB ein dielektr. Teilchen, das zum Teil in ein anderes 
Dielektrikum eintaucht, an seinem herausragenden Teile eine entgegengesetzt induzierte 
Ladung tragt. — Die Bedingungen in den Olfeldern begiinstigen die Bldg. von Emul- 
sionen, die stets einen Verlust bedeuten, da es keine lohnenden chem. Methoden zur 
Abtrennung des Ols gibt. Die elektrolyt. Hochspannungsmethode (COTTRELL-ProzeB) 
trennt zwar die Emulsionen, erfordert aber einen zu kostspieligen App. (Science 71. 
36—37. 10/1. 1930. Washington, Geolog. Survey.) WRESCHNER.

A. Wigand, Das atmosphdrische Aerosol. Es wird auf die Bedeutung der Kolloid- 
wissenschaft fiir wichtige Fragen der Wetterkunde hingewiesen, u. es werden kurz die 
kolloidchera. Probleme bei der Bldg. von Wolken u. Ndd. zusammengefaBt. AuBer dem
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Kernaerostol u. dem Nebelaerosol sind in der Atmosphare an kolloiden Bestandteilen 
noeh der trockene Staub u. die Luftionen von meteorolog. Bedeutung. (Naturwiss. 
18. 31—33. 10/1. 1930. Hamburg.) L e s z y n s k i .

N. K. Adam, The physics and ohemistry of surfaces. London: Osford Univ. Pr. 1930.
(342 S.) 8°. 17 s. 6 d. not.

B. Anorganiscłie Chemie.
W. H. Hatcher und A. C. Hill, Wassersloffsuperozyd ais Ozydationsmiltel in 

saurer Losung. X. (IX. ygl. C. 1929. II. 157.) In Fortsetzung friiherer Unterss. wurde 
die Wrkg. von H20 2 auf Propionsdure u. auf n- u. Iso-Bultersaure untersucht, sowie der 
EinfluB von Konz., Na-Ionen u. Mineralsauren auf diese Rk. Ein Vergleich mit friiheren 
Ergebnissen an Ameisen- u. Essigsaure zeigt, daB die Oxydierbarkeit mit wachsender 
C-Kette abnimmt. Die Na-Salze werden im allgemeinen nur wenig oxydiert, da H20 2 
bei Ggw. von Na-Ionen sehr schnell zers. wird. Nur beim Na-Butyrat zeigt sieh starkere 
Oxydation ais bei der Saure selbst. TJndissoziierte HC1 verz6gert die Rk. durch Zers. 
des H20 2, weitgehend dissoziierte HC1 beschleunigt die Rk.; Diese Besehleunigung 
zeigt sieh am deutlichsten bei den Buttersauren; ob eine vorubergehende Bldg. von 
Aceton dabei eine Rolle spielt, ist nocli nicht aufgeklart. Im Mechanismus dieser u. 
ahnlicher Oxydationen scheinen Zwischenverbb. u. organ. Peraeide eine wichtige Rolle 
zu spielen. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 23. Seet. III. 213—26. Mai 1929. Toronto, 
Univ.) W r e s c h n e r .

R. Grau und W. A. Rotli, Zur physikalischen Chemie des Schivefelsaurea7ikydrids. 
(Vgl. nachst. Ref.) Die bisherigen Anschauungen iiber die Allotropie des S03 werden 
krit. durchgesprochen. Yff. sind der Meinung, daB nur e i n e  feste, bei 16,8° schmelzende 
Modifikation besteht, die oberhalb des F. beobachteten festen Substanzen S03 +  etwas 
W. sind. S03 wird dureh haufige Dest. iiber P20 6 im Vakuum u. in ganz aus Glas zu- 
sammengeschmolzenen GefiiBen gereinigt u. getrocknet. Der Dampfdruck des fi . S03 
wird zwisehen (14,90° fest) 17,90 u. 44,58° bestimmt; die Werte mit friiheren Ergeb
nissen yerglichen. „Festes S03“ hat kleinere Dampfdrucke. Die Verdampfungswarme 
bei 25° wird einmal (mit groBerer Unsicherheit) zu 10,0 kcal./Mol. bestimmt, zu 
10,16 kcal. aus der Dampfdruckkurve abgeleitet. Die Lósungswarme von fl. S03 wird 
bei 19° gemessen (zu H2S04 2159 bis 3532 H20); aus den Verdiinnungswarmen der 
H2S04 ( s . nachst. Ref.) folgt fiir S03 +  5000 H20  eine Lósungswarme von 41,18 ±
0,02 kcal. Das „feste S03“ zeigt sehwankende, aber stets kleinere Losungswarmen. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 173—85. 8/3. 1930. Braunschweig, Techn. 
Hochsch.) W. A. R o t h .

R. Grau und W. A. Roth, Yerdunnungstmrme. der Schwefelsaure. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Verdiinnungswarmen von konz. H2S04 miissen fiir die Best. der Verbrennungs- 
warme von S-haltigen Substanzen bekannt sein. Die Zahlen von B r ó n s t e d  (1910) 
zeigen eine Liicke. Reine H2S04 u. Lsgg. von H 2S04 3,9—223,8 Molen W. werden bei 
ca. 18° bis zu ca. 15 000 W. verd., wobei darauf geachtet ^vird, daB das Alkali aus dem 
Glase die Zahlen nicht durch Neutralisationswarme fiilscht (ygl. NaudĆ, C. 1928. II. 
1748). Die analyt. Grundlagen werden ausfiihrlich gegeben. Die Einzelresultate waren 
meist fast ident. u. lieBen sieh nach Monaten reproduzieren. Kuryenschar s. im Original. 
Die tlbereinstimmung mit B r o n s t e d  ist ausgezeichnet, weniger gut die mit N aude, 
der infolge ubergelagerter Neutralisationswarme etwas zu hohe Zahlen findet. Eine 
Verdiinnungswarme auf oo H20  lafit sieh nicht angeben. Von 0—10 000 H20  sind 
die Daten sieher bekannt. Fiir einige Konzz. werden die Temp.-Koeffizienten (zwisehen 
(8 u. 18°) bestimmt, sie sehlieBen sieh den von B r o n s t e d  aus spezif. Warmen ab- 
geleiteten gut an. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 186—99. 8/3. 1930. Braun
schweig, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

James H. Walton und Henry M. Stark, Studien iiber die Pliospliorsaure. I. Uber 
die Zerselzung der Ameisensdure mit Phosphorsdure. Vff. untersuchen die entwassernde 
Wrkg. der H3P 0 4 Ameisensaure gegenuber. Die fur die Yerss. notwendige H3P 0 4 
wurde aus 85°/0ig. H3P 0 4 hergesteUt: nach A) durch langsames Erhitzen (3—4 Stdn.) 
auf 250° u. 30' bei dieser Temp. gehalten. Sie enthielt 90,3°/o H3P 04, 5,1% H P03 
u. ais Rest H4P20 7. B) wurde hergestellt durch Konz. der 85°/0 H3P 0 4 bei 100—105° 
bei 30—40 mm Druck; sie bestand aus 94,6°/0 H3P 0 4 u. war frei yon H P03 u. H4P20-. 
C) war reine krystallisierte H3P 0 4. Zum Vers. wurden 40 cem H3P 0 4 in einem dazu
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konstruierten GefaB auf 120° erhitzt, dann die Ameisensaure zugefiigt u. aus den in 
bestimmten Zeitintervallen entwickelten CO-Mengen die Rk.-Geschwindigkeit be- 
rechnet. N-103 =  fiir 100% H3P 0 4 72,1; fur 85% H3PO„ 2—4; fiir B) 20,6; fur A) 274; 
fiir H4P20 7 121. Bei 120° ist der Zerfall in CO u. H 20  yollkommen. Der Temp.- 
Koeffizient der Rk. ist ca. 1,82. Kleine Mengen W. u. 1. Phosphate hemmen die Rk., 
durch wenig IŁSO., wird die Rk.-Geschwindigkeit stark erholit. Vff. sehen ais ent- 
wasserndes Agens weder die H3P 0 4, noch die H P03 oder H4P20 7 an, sondern eino 
andere Form der H3P 0 4, vielleicht eine Verb. zwischen der H P03 u. H4P20 7 oder eine 
osoniumartige H3P 0 4. (Journ. pkysical Chem. 34. 359—66. Febr. 1930. Madison, 
Wis., Labor. of General Chem.) L. W o l f .

M. K. Hoffmann, Referat zur Synthese von krystallisiertem Si02 bei holier Tem
peratur. Vorl. Mitt. Ais Krystallisator fiir Si02 wird NII3 benutzt, es ist nicht sicher, 
ob Christobalit oder Tridymit entsteht. (Fortschr. d. Minerał., Petrogr. 14. 36. 1929. 
Leipzig, Univ.) T r o m e l .

W. Eitel und Gr. Tromel, Uber Silicate mit seltenen Erden vom Typus des Nephelins 
und Anorthils. In  den Verbb. Na20  bzw. CaO • A1=0 3 • 2SiO„ lassen sich die Oxyde 
der seltenen Erdmetalle an Stelle von A120 3 einfiihren. Diese Verbb. werden opt. u. 
róntgenograph. charakterisiert. Die dabei beobachtbaren morphotrop. Effekte, vor 
allem das Nichtauftreten eines Anorthitgitters, werden beschrieben u. daraus Schliisse 
auf den allgemeinen Aufbau der Alumosilicate gezogen. Es tr itt  der seltene Fali 
einer tłbereinstimmung einer Na- u. einer Ca-Verb. im Krystallbau auf. (Fortschr. d. 
Minerał., Krystalłogr. Petrogr. 14. 28—33. 1929. Berlin-Dahłem.) Tr o m e l .

A. Sieverts und A. Gotta, Uber die EigenscJiaften einiger Metalliuasserstoffe. II. 
(I. vgl. C. 1928- II. 432.) Die D. des reinen Zr-Metalles betragt 6,53, die D. eines Zirkon- 
hydrids von der Zus. ZrHll02 wird zu 5,67 bestimmt. Die D. des Ta-Metalls betragt 
16,62, dieD. eines Tantalwasserstoffs von der Zus. TaH0i7a 15-10. Die Bildungswarme 
des Zr02 ergibt sich durch Verbrennung des Metalls in 0 2 zu 255 Kcal, die des Ta20 5 
zu 479 Kcal. Die Bildungswarme des Zirkonhydrids von der Zus. ZrHlj02 ergibt sich 
zu 38,9 Kcal, bezogen auf 1 Mol. H2 zu 40,5 Kcal. Die Bildungswarme des Tantal - 
hydrids ist wahrseheinlich schwach positiv. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 187. 155—64. 
27/2. 1930. Jena, Chem. Inst.) A s c h e r m a n n .

W. P. Radischtschew, Gleicligewichtsdiagramm des Systems Na2S20 3 +  NaCl +  
ILO. NaCl ist bei 25° zu 26,45, Na2S20 3 zu 43,10% in W. 1. Der Punkt der gegenseitigen 
Sattigung der beiden Salze entsprieht 9,86 Gew.-% NaCl u. 32,98 Gew.-% Na2S20 3. 
Der Sattigungspunkt teilt die Losliohkeitsisotherme in 2 Teile, jeder Teil eine gerade 
Linie bildend. Hieraus laBt sich eine Formel fiir das annahernde Verhaltnis der beiden 
Komponenten fiir jeden Teil der Isotherme ableiten. Diese Formel ist fiir den ersten 
Teil (feste Phase NaCl): y =  0,50 x, fur den zweiten Teil (feste Phase Na2S20 3): y —
0.98 x (y =  %  NaCl, x  =  %  Na2S20 3). Die Isotherme deutet darauf hin, daB bei 25°
keine Dehydratisierung des Na2S20 3 durch NaCl stattfindet. (Journ. Russ. phys.-chem. 
Ges. [russ.] 60. 321—24. 1928.)’ S c h o n fe ld .

Gustav F. Hiittig und Wilhelm Frankenstein, Bailrdge zur Kennlnis der Oxyd- 
hydratei XVIII. Zur Kenntnis des Systems Magnesiumoxyd-Wasser. (XVII. vgl. C. 1930.
1. 1450.) Zur Unters. wurden naturlicher Brucit u. auf verschiedene Art dargestellte 
u. bQh3.rL<5.e\teMagnesiumoxijdhydrate. verwendet. DerVerlauf derisobarenEntwasserungs- 
kurven zeigte fiir die verschiedenen Praparate, daB bei einem Teil der Hydra te das 
gesamte W. (1 Mol. H20  auf 1 Mol. MgO) entsprechend der Brucitkurve bei etwa 330° 
abgegeben wird; beim anderen Teil, der nur 0,5 Mol. H20  enthiilt, liegt die Zers.- 
Temp. etwas oberhalb 300°. Die Rontgenogramme zeigten entweder das Brucitgitter 
oder das Gitter des gegluhten MgO, mit Ausnahme eines Praparates, das anstatt uber 
H2S04 iiber 10°/oig- KOH getrocknet worden war, welches beide Gitter zeigte. Dio 
Verss. beweisen die Existcnzmoglichkeit yon nur 2 diesem System angehorenden festen 
Stoffen: Krystallisiertes MgO u. krystallisiertes Magnesiumoxydmonohydrat ( =  Brucit) 
Jeder dieser beiden Stoffe ist durch seine individuellen Rontgeninterferenzen gekenn- 
zeichnet. Fiir das ófters erhaltene MgO ■ 0,5 H20  glauben Vff. ein Gemenge von MgO 
u. M g0-H20  annehmen zu diirfen. Das aufgestellte Zustandsdiagramm fiir das System 
Mg0-H20  ergab gleichfalls einwandfrei, daB unter gewohnlichen Umstanden das 
Monohydrat eine stabile Verb. ist. Das MgO, wie auch dessen Monohydrat ver- 
mSgen, bevor sie in ihre endgultige krystallisierte Form libergehon, akt., d. h. an freier 
Energie reichere Formen, zu bilden. Diese Aktivitatsunterschiede lassen sich jedoch 
durch Róntgenaufnahmen nicht feststellen, wobei mit der Móglichkeit gereelmet
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werden muB, daB auch ein amorphes MgO entstehen kann. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 185. 403—12. 8/1. 1930. Prag, Deutsche techn. Hochsch.) K l e v e r .

Gustav F. Hiittig und Wilhelm Frankenstein, Beiłrage zur Kenntnis der Oxyd- 
hydrate. XIX. Zur Kenntnis des Systems Magnesiumoxyd-Kohlendioxyd. (XVIII. vgl. 
vorst. Ref.) Ais Ausgangsmaterial wurde ,,dichter Magnesit" (mineralog. Typus K r a u - 
PARTH) u . „krystalliner Magnesit“ (Typus V e i t e l ) verwendet. Die Einstellungszeiten 
der Zers.-Drucke sind ungewohnlich groB. Der isotherme Abbau, der bei 450, 420 
u. 380° durchgefuhrt wurde, zeigte fur beide Mineralien erheblicho Unterschiede. Es 
konnte nachgewiesen werden, daB eine C02-Abspaltung uberhaupt nicht stattfindet, 
wenn iiber dem MgC03 eine Atmosphare von C02 liegt. Die róntgenograph. Unters. 
ergab fur den „dichten“ u. „krystallinen“ Magnesit die gleichen Diagramme, die jedoch 
yerschieden vom gegliihten MgO sind. Die Diagramme der teilweise abgebauten Prodd. 
erweisen sich ais ein Gemenge von MgO u. Magnesit. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 185. 
413—16. 8/1. 1930. Prag, Deutsche techn. Hochschule.) K l e v e r .

J. G. F. Druce, Die Chemie des Dwimangans, des Elements mii der Ordnungs- 
zahl 75. Gekiirzte Wiedergabe der C. 1930. I. 2074 reforierten Arbeit. (Chem. News 
140. 83—84. 7/2. 1930.) L o r e n z .

Ernst Muller und Anton Luber, U ber die Dissoziation der Kohlensdure und 
iiber ihre Einwirkung auf metallisches Nickel unter Druck. Vff. untersuchen die Einw. 
von wss. H2C03 auf metali. Ni bei verschiedenen Tempp. u. Drucken. Die Auflósungs- 
geschwindigkeit des Ni ist von beiden Faktoren derart abliangig, daB fiir jede Temp. 
u. jeden Druck schlieBlich jeweils eine ganz bestimmte Konz. an gel. Ni erreicht wird. 
Das Ni geht hierbei ais Ni(HC03)2 in Lsg. Ais festes Salz war es nicht zu erhalten, 
dagegen werden an seiner Stelle zwei krystallisierte, genau. definiert-e Carbonate, 
NiC03 u. NiC03-6 H20  rein dargestellt. Die R k.: Me +  2 H ' ^  Me" +  H2 ist um- 
kehrbar auch fiir die Rk. zwischen Ni u. H2C03. Aus den Verss. iiber die Loslichkeit 
von Ni in H2C03 unter Druck wird die Konz. der bei 50 a t u. Zimmertemp. vorhandenen 
H2C03 berechnet. Sie betriigt 6,36-10-3 Mole =  0,386 g H2C03 im Liter, was einer 
Erhóhung der Konz. der wahren H 2C03 auf das 24-fache der Konz. bei 760 mm ent- 
spricht. Zur Berechnung der Affinitatskonstanten dieser H2C03, wird mit Hilfe von 
Indicatoren die H'-Ionenkonz. in einem geeigneten App. bestimmt u. zur [H'] =
1,25-10-3 (ph =  2,9) gefunden. Hieraus u. aus der Konz. der wahren H2C03 ergibt sich 
die Affinit&tskonstante beiZimmertemp. u. 50 a t Druck zu K  =  [H‘] • [H'C03j/[H2C03] =  
2,46'10_1. Bei Atmosphiirendruck ist sie =4,0-10~4. Die Affinitiitskonstante bei
50 a t ist kleiner ais die bei 760 mm, weil sieli das Verhaltnis von dissoziierter Saure 
zu dem nicht zerfallenen Anteil zugunsten der undissoziierten Siiure verschoben hat. 
Fiir den Dissoziationsgrad dieser Saure wird der Verlust a =  0,196 ermittelt. Im 
Vergleich mit dem Dissoziationsgrad der H2C03 bei 760 mm (D. 0,91) zeigt sich also 
ein Sinken des Zerfallsgrades auf den 4,6. Teil. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 187. 
209—30. 27/2. 1930. Heidelberg, Chem. Inst. d. Univ.) A s c h e r m a n n .

Z. Karaoglanov und D. Tschawdarov, tlber den Mechanismus von Fallungs- 
vorgangen, bei welchen Broimerbindungen des Bleis entstehen. Boi Fallungsvorgangen, 
bei welchen Br-Verbb. des Pb entstehen, treten Rk.-Prodd. auf, welche entweder ganz 
einheitlich sind, oder ein Gemisch darstellen. Bei der Fallung von Pb-Acetat mit 
Alkalibromiden, oder von PbBr„ mit K-Acetat wird die einheitliehe Substanz Pb(OH)Br 
erhalten; beim Fallen von Pb(N03)2 mit Alkalibromiden ist der Nd. ebenfalls einheitlich 
u. besteht aus PbBr2. Wird aber Pb-Acetat mit Alkalibromid in Ggw. von nicht zu 
groBen Mengen H N 03 gefallt, so besteht der Nd. aus Pb(OH)Br u. PbBr2; wenn PbBr2 
mit einem UberschuB von KC1 gefallt wird, so besteht der Nd. aus PbBrCl u. PbCló 
usw. Je groBer der Loslichkeitsunterschied der bei einer gegebenen Rk. moglichen 
Prodd. ist, um so leichter entsteht ein einheitliches Prod. u. umgekehrt. Bei der Fallung 
von PbBr2 mit K J  besteht demnach der Nd. aus P b J2, weil seine Loslichkeit bedeutend 
geringer ist ais diojenige von PbB rJ; bei der Fallung von PbBr2 mit Alkalibromiden 
entsteht Pb(OH)Br, weil seine Loslichkeit etwa 100 Moll. kleiner ist ais diejenige des 
Pb. Die Fallung von PbBr2 mit KC1 nimmt eine Mittelstellung ein. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 187. 273—88. 27/2. 1930. Sofia, Univ.) A s c h e r m a n n .

A. S. Russell, Intermetallische Verbindungen in Quecksilber. Mitbearbeitet von 
Cazalet. Vf. erhalt in fl. Hg durch Lósen oder Elektrolyse Verbb. von Metallen, die 
reaktionsfahiger ais Hg sind. Diese gemischten Amalgame werden mit KMn04 in H2S04- 
Lsg. behandelt. Dabei liiBt sich entweder der reaktionsfahigste Partner Tollstandig 
aus dem Hg entfernen, bevor der zweite Partner uberhaupt angegriffen wird, oder
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das reaktionsfahigste Metali wird zunachst allein herausgelóst, dann aber auch das zweite 
Metali in steigenden Mengen, oder das erste Metali wird nur solange allein entfernt, bis 
seine Konz. im Hg zu der des zweiten im Hg ein einfaches Verhaltnis bildet. Dieses 
Atomverhaltnis andert sich bei weiterem Angriff nicht mehr, bis beide Metalle aus dem 
Hg entfernt sind. Diese konstanten Mischungen verhalten sich bzgl. Lóslichkeit, Rk.- 
Fahigkeit usw. wie ein Amalgam des reaktionstrageren Partners. Die so erhaltenen 
Verbb. neigen bei langerem Stehen zur Dissoziation in das reaktionsfahigere Metali 
u. das reaktionstragere oder in eine Mischung, die an reaktionstragerem Metali reicher 
ist ais die urspriingliche. Energ. Schiitteln verhindert die Dissoziation. (Naturo 125. 
89. 18/1. 1930. Oxford, Christ Church; Dr. L e e s  Lab.) L o r e n z .

Gr. v. Hevesy und E. Lowenstein, tlber Subhaloidc der Homologen des Queck- 
silbers. Cd lost sich im geschm. CdCl2 zu Cd2Cl2 in derselben Weise, wie sich Hg in 
HgCl2 zu Hg2Cl2 lóst. Cd2Cl2 zerfallt beim Erstarren wieder in Cd u. CdCl2. Beim Zn 
bewirkt die weitcre Verringerung der KationengróCe gegenuber Hg u. Cd, daB die 
Anlagerungsfahigkeit sehr betrachtlich abnimmt. 1 Mol. ZnCl2 lost bei 500° nur noch 
9- 10~'ł g Atom Zn. Wahrsoheinhch liegt im SchmelzfluB der Lsgg. von Cd in CdCl2 
ein Gemisch von CdCl2 u. Cd2Cl2 vor. Die Zus. der Schmelze verschiebt sich mit 
sinkender Temp. zugunsten des CdCI2. Analog verhalten sich die iibrigen Cd-Halogenide. 
Die Bldg. von Mercuroverbb. aus Hg u. Mercurisalzschmelze laBt sich durch Zusatz 
von Alkalihalogeniden verhindern, ebenso auch die Bldg. der Cadmosalze. Am leichtesten 
gelingt dies bei den am wenigsten stabilen Jodiden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 187. 
266—72. 27/2. 1930. Freiburg i. Br., Inst. f. physikal. Chemie d. Univ.) AsCHERMANN.

A. P. Palkin, Zustandsdiagramm des Systems AgN03-CsN03. (Vgl. C. 1927.
II. 1120.) Polymorphe Umwandlung bei 151°; eutekt. Punkte bei 82,5% AgN03 u. 
168,5°, u. bei 67,5% AgN03 u. 163°. Das Maximum der Liquiduskurve verrat die 
Esistenz einer Verb. 3 AgN03-CsN03, F. 171,5°, u. einer Verb. AgN03-CsN03. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 317—20. 1928.) SCHONPEŁD.

W. N. Ipatjew und W. I. Nikołajewa, Hydrierung von Zinnsalzen lei lwlien 
Temperaluren und Drucken. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 331—38. 1928.
— C. 1927 .II. 1806.) Schóneeld.

A. Hantzsch und F. Rosenblatt, tlber die Konstitution der Platintetrammin- 
salze. Die Platintetramminsalze, z. B. Pt(NH3).,Cl2 sind keine echten Salze mit ionogen 
gebundenem Chlor [Pt(NH,).,]Cl2, sondern sehr instabile Pseudosalze mit innerkomplex 
gebundenem Chlor [Pt(NH3)4Cla]. Sie sind nur in indifferenten Losungsmm. un- 
verandert 1. W., A. u. a. Losungsmm. verdrangen die Cl-Atome bzw. die entsprechenden 
negativen Reste aus der unmittelbaren Bindung mit P t in die auBere Sphare, setzen 
sich selbst an dereń Stelle u. verwandeln dadurch das Pseudosalz in ein solvatisiertes 
echtes Salz. Untersucht werden die folgenden Salze: Dirhodanatomonodthylendiammin- 
■platin, Pt-en-(SCN)2, Tetrapyridinplatin-{2)-chlorid, Ptpy4Cl2• x H20, Telrapyridin- 
platinjodid, Ptpy4J 2, Tetrapyridinplalinnilrit, P tpy4(N02)2, Tetrapyridinplaiinrhodanid, 
Pfcpy^(SCN)2, Telrapyridinplalinacełat, Ptpy4(02C-CH3)2, Tetrapyridinplatinoxalat, 
P tpyJ(0.1C2), Tetradimethylaminplatinpikrat, Pt<NH(CH 3)2> 4< 0 C eH2(N02)3> 2, Tetra- 
dimethylaminplatinnitrat, Pt<N H (CH 3)2> 4(N03)2, Diathylendiaminplatinclilorid, 
Pfcen2Cl2, Diathylaivliaminplalinoxalai, P ten2C20 4 ■ 2 H20, Diathylendiaminplatincarbo- 
nat, P ten2C03 ■ 3 H20, Diathylendiaminplatintelracyanoplaloat, Pten2Pt(CN)4, Cis- 
Diammindipyridinplalinchlorid, Pt(NH3)2py2Cl2, Cis-Diammindipyridinplatinpikrat, 
Pt(NH3)2py2(0C9H2(N02)3)2, Trans-Diammindipyridinplatinchlorid, Pt(NH3)2py2Cl2, 
Tran-s-Diammindipyridinplatinpikrat, Pt(NH3)2py2-(OC0H2(NO2)3)2. Die Pseudosalze u. 
die Kationen der echten Salze besitzen beide sechs innerkomplex gebundene Gruppen 
u. sind deshalb oktaedr. konfiguriert. In  Losungsmm. von sehr geringer Solvations- 
u. Dissoziationslcraft sind die Pseudosalze unveranderlieh 1., wie aus den zu niedrigen 
Leitfahigkeitswerten fiir die Lsgg. echter Salze in Pyridin u. aus der opt. Unters. hervor- 
geht. Die Lsgg. der Tetramminsalze in Chlf. u. A. absorbieren anders ais in W., A. 
u. Aceton. Die Stabilitat der Haloidsalze steigt vom Jodid iiber das Bromid zum 
Chlorid, also genau wie bei Pseudosalzen. Die Haltbarkeit in verschiedenen Ldsimgsmm. 
ist wegen der chem. akt. Beteiligung der Losungsmm. fiir cin u. dasselbe Salz ver- 
schieden: die solvatisierten echten Salze [Pt(NH3)4(H20)2]-X 2 sind bestandig, die 
Pseudosalze [Pt(NH3)4-X2] dagegen unbestiindig u. gehen leioht unter Yerlust von
2 Moll. NH3 in die Diamminverbb. [Pt(NH3)2-X2] iiber. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
187. 241—65. .27/2. 1930. Leipzig, Chem. Lab. d. Univ.) A s c h e r m a n n .



2 5 3 2 C. Min e r a l o g isc h e  u n d  geo logische  Ch e m ie . 1 9 3 0 .  I .

Gmelins Handbnoh der anorganischen Chemie. 8. Aufl. Hrsg. von d. Deutschen Chemischen 
Gesellschaft. Syatem-Nr. 59, Tl. A, Lfg. 2. Tl. B, Lfg. 1. Berlin: Verlag Chomie 
[Komm.: H . Haessel Comm.-Geseh. in  Leipzig] 1929. 4°. 59. Eisen. A, Lfg. 2. (IV S., 
S. 225—312) nn. M. 13.50; Subskr.-Pr. M. 10.50. — Dass. B., Lfg. 1. (312, V III S.) 
nn. MJ 46.— ; Subskr.-Pr. nn. M. 36.— .

0. Mineralogisclie und geologische Chemie.
H. Seifert, Uber kryslaUochemische Yerwandtschaft in  der PercMorat-Borfluorid- 

reihe. Sauerstoff u. Fluor habon in Krystallen nahezu das gleiche Raumbediirfnis u. 
konnen sich vertreten. Es ergaben sich daher bei Fluoroxysauren Verwandtschafts- 
beziehungen in Reihen, wie HC104-HS03F-H P02F2-HSi0F:,-HBP4, die krystallograph. 
an den Alkalisalzen yerfolgt werden. Die Salze von H P02F2 zeigen betrachtliche 
Abweichungen. Die Werte fiir Mol.-Vol. u. Mol.-Refr. zeigen entsprechendo Verhaltnisse 
(Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 14. 73—74. 1929. Berlin, Univ.) T r o m e l .

Heinrich Muller, Uber sogenannte Pflockstruktur an Anorthit. Am Anorthit 
in Schlacken wird eino Pflockstruktur beschrieben ahnlich der am Melilith bekannten u. 
eine Erklarung dafiir aus der Krystallisationsfolge gegeben. (Fortschr. d. Minerał., 
Krystallogr. Petrogr. 14. 54. 1929. Hamburg, Min.-Geol. Staatsinst.) T r o m e l .

Karl Muller, Uber die Absonderung nach der Basis beim Calcił. Besprechung 
der Bcdeutung der Basis ais Strukturflache beim Calcit von Andreasberg unter Be- 
riicksichtigung der Struktur der Flachę u. der Absonderungen. (Fortschr. d. Minerał., 
Krystallogr. Petrogr. 14. 55— 57. 1929. Heidelberg, Miner. Inst. v . P o r t h e im - 
Stiftung.) T e o m e l .

E. Schiebold, Uber den Feinbau der Feldspate. Yf. gibt die Koordinaten _der 
Basisgruppe an, bezogen auf die pseudokub. Achsen aa"  =  [112], b0" =  [112], 
ca"  =  [100] (vgl. C. 1928. I. 895) u. auf einen kórperzentrierten Elementarkorper 
mit 4 Molekiilen KAlSi3Os. Es liegt keine dichteste Sauerstoffpackung vor, sondem 
eine „offene Struktur1' iihnlioh wie beim Quarz. Sowohl Si wio Al sind tetraedr. von 
je 4 O umgoben. Alle Tetraeder haben die O-Atome an den Ecken gemeinsam, so 
daB ein pseudokub. Geriist gebildet wird, in dessen Hohlraumen K, Na bzw. Ca oin- 
gelagort sind. Erfolgt der Einbau von Al an Stello von Si ins O-Tetraeder in den Sym- 
metrieebenen, so entsteht ein monokliner Feldspat, geschieht die Substitution in den 
Symmetriezentren, so erhalt man den triklinen Typus. Die isomorphe Vertretung 
von Alkali durch zweiwertiges Erdalkali laBt sich im Gitter vorstandlich machen. 
Die Feldspatspaltbarkeiten nach {001}, {010} u. {110} entsprechen pseudokub. den 
Rhombendodekaederflachen. Die verschiedenen Gesetze fiir die Yerwaohsung von 
Quarz u. Feldspat lassen sich durch t)bereinstimmungen in den Feinbaudimensionen 
ableiten. Orthoklas ergibt sich ais pseudomonoklin, die Abweichungen der Al u. Si 
aus den Spiegelebenen sind so klein, daB es nicht notig ist, die makroskop. Symmetrie 
durch Zwillingsbldg. zu erklaren. Zu einer Systematik der Silicate auf Grund der 
Róntgenergebnisse werden die WElSZENBEEGschen Definitionen benutzt. (Fortschr. d. 
Minerał., Krystallogr. Petrogr. 14. 62—68. 1929. Leipzig, Univ.) T r o m e l .

E. Schiebold und G. Martin Cardoso, Die Struktur des Slaurolitlis und seine 
Verzwillingungen. Endgultige Best. der Struktur des Stauroliths (vgl. C. 1929. II. 408) 
auf Grund von Intensitatsberecknungen. Die Koordinaten der Punktłagen sind:

Si g2 =  u v  V4, u =  3/s; v =  Vs
Al f g ' i = u v 1/i , u =  3/t ; v =  Vi2

|  ex =  0 v 0, v =  7 a
Fe cx =  u 0 Vi, ^ =  ł/8-

Die Anzahł der Al wird nach Analysen ais 16 angenommen. An Hand der kub. dich- 
testen Kugelpackung der Sauerstoffatome lassen sich die Zwillingsebenen ais einfache 
kub. Flachen (010), (110) u. (111) darstellen. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. 
Petrogr. 14. 69—70. 1929. Leipzig, Univ.) T r o m e l .

B. GoBner und F. Spielberger, Chemische und rontgenographisclie Untersuchungen 
an Silicaten. Ein Beilrag zur Kenntnis der Homblendegruppe. (Vg.. C. 1929. II. 544.) 
Der Chemismus der sogenannten Alkaliamphibole der Homblendegruppe wurde auf 
einer durch rentgenometr. Messungen verbreiterten Grundlage untersucht. Folgende 
Gitterkonstanten -srurden ermittelt: fiir Arfredsmit a — 9,87 A, 6 =  18,31 A, c =  5,33 A, 
Achsenverhaltnis a:b: c =  0,539: 1 : 0,291; fiir Barkevikit a =  9,92 A, b =  18,30 A, 
c =  5,33 A, o: 6 : c =  0,542:1: 0,291; fiir Karsulit a =  9,85 A, b =  18,17 A, c =  5,39 A,
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a : b : c =  0,642:1: 0,297. Die untersuchten Amphibole zeigten ein monoklines Gitter 
von sehr ahnlichen Dimensionen, der Elementarkórper enthalt jeweils 4 Moll. Auf 
dieser Grundlage war es moglich, den Bauplan des zugrundeliegenden Molekiils u. der 
entsprechenden isomorphen Vertretungen zu erkennen. Es wird eine Einteilung der 
monoklinen Amphibole auf dieser Grundlage gegeben, wobei die strukturellen Be
ziehungen der drei Untergruppen besproohen werden. — Die Best. der Raumgruppe 
der schwarzen Homblende aus Bóhmen ergab die Zuordnung derselben zu C2ft6 bei 
Zentrierung der Basis. — Dieser Homblendegruppe ist der Anigmalit nicht anzugliedern. 
Die chem. Analyse fiihrt zu der Annahme, daB beide Mineralien ais Metasilicate ge- 
deutet werden konnen. Die róntgenometr. Unterss. des Anigmatits u. des Cossyrils 
ergab, daB die Beziehungen zwischen den beiden Silicaten sehr enge sind, so daB man 
sie in systemat. Hinsicht ais zusammengehórend betrachten kann. Fiir den sich aus 
der Unters. ergebenden einfachsten Elementarkórper kommen die Konstanten 
a =  10,02 A, b =  14,73 A, c =  5,12 A u. ein Inhalt von 2 Moll. 6 Si03Fe-Ti0;1Fe 
zu. Im gróBeren Elementarkórper sind 7 Einheiten Si2O0Me2, die verschieden gruppiert 
sind, enthalten. Zum SchluB wird eine Aufstellung der Kennzeichen der verschiedenen 
Metasilicate gegeben. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. 72. 111—42. Okt. 1929. Miinchen.) K l e v e e .

A. Jołmsen, Uber den Glanz der Mineralien. Mit Hilfe der FRESNEL’sehen  
RefIexionsformel gelingt es, den Glanz der Mineralien durch eine quantitative Darst. 
der reflektierten Intensitat zu kennzeichnen. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. 
Petrogr. 14. 40. 1929. Berlin, Univ.) T r o m e l .

K. Holler, Zeolitlie in Eruptivgesteinen. Die Sonnenbranderscheinungen treten 
besonders an solchen Basalten auf, die in der Grundmasse ein helles Glas enthalten, 
das sich wie ein Zeolith verhalt. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 14. 37. 
1929. Darmstadt, Techn. Hochsch.) T r o m e l .

D. S. Reynolds, K. D. Jacob und W. L. Hill, Verhaltnis von Fluor zu Phospltor- 
saure in Rohphospliat. (Vgl. C. 1928. II. 1024.) Das Yerhaltnis F/P20 5 ist annahernd 
konstant bei Floridahartphosphat. Tennessee- (braun u. blau) u. westamerikan. Phos- 
phaten, in diesen Fallen ist die Berechnung des F-Geh. aus der P 2Os-Analyse móglich. 
Bei Floridalandpebblephosphat ist das Verhaltnis F/P20 5 nicht konstant, sondern 
nimmt mit steigendem P20 5-Geh. ab, indem die F-Konz. konstant 3,94 betragt. 
Bei anderen Floridaphosphaten („soft“ u. ,,waste-pond“) ist das Verhaltnis F/P2Os 
klein. Eine Abhangigkeit dieses Konz.-Verhaltnisses vom geolog. Alter der Roh- 
phosphate laBt sich nicht eindeutig festlegen, es scheint jedoch bei geolog, alteren Phos- 
phaten gróBer zu sein ais bei jungeren. (Ind. engin. Chem. 21. 1253—56. Dez. 1929. 
Washington, Bureau of Chem. and Soils.) R. K. M u l l e r .

Waldemar Lindgren, Pseudoeutektische Texturen. An Hand eines neuen Bei- 
spiels inniger, pseudoeutekt. Verwachsung von Tennantit u. Stromeyerit u. Stromeyerit 
u. gediegen Silber wird erwiesen, daB die sog. pseudo-eutekt. Texturen der sulfid. Erze 
nichts mit eutekt. Abscheidung der beiden Komponenten zu tun hat, sondom daB 
es sich in diesen Fallen um reine Verdrangungsvorgange der einen Komponento durch 
ein anderes Minerał handelt. (Economic Geology 25. 1—13. Jan./Febr. 1930.) E n s z .

Arnold Cissarz, Die Metalherteilung in einem Profil des Mansfelder Kupfer- 
schiefers. Von einem Profil des Kupferschiefers vom Wolfsschacht bei Eisleben werden 
Proben parallel zur Schichtung durch Spektralanalyse untersucht u. die Konz. der 
Metalle festgestellt. Es ergibt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen den Schicht- 
grenzen u. der Metallverteilung u. keineswegs ein gleichmaBiger Abfall. (Fortschr. d. 
Ślinę rai., KrystallogT. Petrogr. 14. 23—25. 1929. Freiburg, Univ.) T r o m e l .

R. Schreiter, Vanadinhaltige Kerne, Bleichungsringe und Bleichungszonen in den 
Schieferletłen des Iłotliegenden von Sachsem. (Vgl. C. 1926. I. 43.) Die Bleichungs- 
ringe u. Bleichungszonen des H e in r ic h - Schachtes von Lugau werden genau auf- 
genommen u. die schwarzen Kerne, welche friiher irrtumlicherweise fiir Kohle gehalten 
wurden, naher untersucht. Ijetztere enthalten sehr viel V, namlich 14,93 V20 4 u.
1,42 V20 3. Die Ausbildung der Bleichungsringe fiihrt Vf. auf die Reduktionswrkg. 
der niederen Oxyde des V zuriick. Gogttels Einwande gegen diese Theorie werden 
diskutiert u. zuriickgewiesen. Unterss. auf radioakt. Stoffe ergeben die iiberraschende 
Tatsache, daB die Aktiyitat des normałen roten Letten zu weiBem Letten ohne Kern 
zu Kem mit etwas weiBen Letten sich verhalten wie die Zahlen 1: 35: 77, so daB mit 
dem Vorhandensein geringer Mengen von Uran zu rechnen ist. (Ztschr. Dtsch. geol. 
Ges. 82. 41—47. 1930. Freiberg, Sa.) E n s z l in .
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[russ.] Oleg Oskarowitsch Baki und, Krystalline Gesteine der nordsibirisohen Kiiste. II. Kry- 
stalline Gesteine des Tajmyr. Leningrad: Vorlag der Akademie der Wissenschaften 
1929. (149 S.) Rbl. 5.—.

[russ.] Alexander Nikołaj ewitsch Ogilwi, Vorl. Berioht iiber die hydrogeologischen Arbeiten 
zur Untersuehung der rodioaktivon Wiisser von Pjatigorsk. Leningrad: Geologisches 
Komitee 1929. (38 S.) Rbl. 2.50.

D. Organiscłie Chemie.
Albert Wassermann, Molvolumen und Kohasionskrafte einiger geometriach- und 

stellungsisomcrer Verbindungen. Es ist móglich, aus physikal. Konstanten die relativcn 
Abstande von Substituenten in isomeren Verbb. zu bereohnen. Man kann z. B. er- 
warten, daJ3 dichterer Paokung ein kleineres Molvolumen cntsprioht, mufi aber auBer 
diosen i n t  r  a molekularen auch die i n t  e r  molekularen Distanzen beriicksichtigen, 
da mit Andorungcn der Dichte (durch die ja das Molvolumen bestimmt ist) auch Ande- 
rungen der Kpp. verbunden zu sein pflegen u. diese durch die i n t  e r  molekularen 
Abstande bedingt sind. Ais qualitatives MaB der diese letzteren Abstande hervor- 
rufendcn Kohasionskrafte benutzt Vf. fiir feste Kórper FF. u. Loslichkeiten, fiir Fil. 
dic Kpp. Móglich sind zwei Falle: 1. Zwischenmolekulare Krafte u. D. andern sich 
gleichsinnig — iiber die Raumbeanspruchung der Isomeren lafit sich nichts aussagen, 
oder sie ist eventuell gleich. 2. Anderung der Kohasionskrafte bewirkt keine oder gegen- 
sinnige Anderung der Dichten: es iindet eine meBbare Anderung der Molvolumina 
statt. — Vf. diskutiert an einem umfangreichen Materiał iiber o-, m-, p-Verbb. einer- 
seits n. cis-trans-Isomere andererseits die vorliegenden Verhaltnisse, woruber Einzel- 
heiten im Original nachgelesen werden miissen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 559—65. 
5/3. 1930. Ziiiich, Tcchn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Werner Nagel und Erwin Tiedemann, Einwirkung von atonmrem Wasserstoff 
auf organische Substanzen. Es wird eine Apparatur angegeben, um die Einw. des in 
oiner GeiBlerróhre nach W o o d -B o n h o e f f e r  (vgl. B o n h o e f f e r , C. 1925. I. 347) 
erzeugten akt. H auf organ. Substanzen zu studieren, zum Zwecke einer Hydrierung 
aromat. Substanzen in techn. brauchbarem AusmaBc. Ais besonders leicht zu ent- 
wirren wird das Verh. der Olsaure untcrsucht, dabei 'wurden zwei verschiedene Rkk. 
gefunden: Erstens lagert sich H an unter Bldg. von Slearinsdure, zweitens tr itt  Poly- 
merisation ein. Beide Rkk. stehen in einem festen Zahlenverhaltnis zu einander, das 
sich in verschiedenen Stadien der Einw. wiederfindet, u. das bisher nicht abgemindert 
werden konnte. Es bilden sich fur jeden Gewichtsteil Stearinsiiuro zwei Gewichtsteile 
Polymerisat, d. h. von 3 Moll. angegriffener Olsaure konnte eins ais Stearinsaure und 
zwei ais Polymerisat wiedergcfunden werden. Andere Rkk., wie Bldg. kleiner Mol.- 
Bruchstiicke oder dgl. konnten nicht nachgewiesen werden. (Wissenschl. Veroffentl. 
Siemens-Konzern 8. 187—98. 8/7. 1929. Berlin-Sicmensstadt, Forsch.-Lab.) W r e s c h .

A. S. Townshend, Die Wirlcung des Lósungsalkohols auf gelóste Ester in Gegen- 
wart von Natriumalkoholat. Wird ein Ester in einem fremden Alkohol gel., u. enthalt 
die Lsg. auBerdem ldeine Mengen von NaOH oder KOH, so wird der nicht verseifte 
Teil des Estcrs vollig in den Ester des Lósungsalkohols umgewandelt (ygl. Qu a  u . 
M c L a r e n , C. 1916. II. 1120). Vf. hat eine derartige Rk. an Phenylbenzoat untersucht. 
Die Rk.-Geschwindigkeit nimmt zu m it wachsendem Alkaligeh. der Lsg. u. mit steigender 
Temp. Zusatz von kleinen Mengen W. zum Alkohol verringert die Rk.-Geschwindigkeit 
u. vergr6Bert die Verseifungsgeschwindigkeit. Verdiinnung des Alkohols mit Bzl. 
(bis zu 85% Bzl.) yergróBert die Rk.-Geschwindigkeit. Zusatz von Phenol vermindert 
die Rk.-Geschwindigkeit, doch die Rk. verlauft vollstandig u. kann durch starkę Phenol- 
lsg. nicht umgekehrt werden. Die Umwandlungsgesch-windigkeit von Phenylbenzoat 
mit A. u. m it n. Butylalkohol ist prakt. ident., sie ist etwas gróBer mit Isoamyl- u. 
Benzylalkohol u. yiel gróBer mit Methylalkohol. Bei den sekundaren Alkoholen zeigt 
sich merkliche Verseifung, trotzdem ist die Umwandlungsgeschwindigkeit mit sekun- 
darem Butylalkohol viel gróBer ais mit A. Die Geschwindigkeit mit Isopropylalkohol 
ist geringer ais mit A. Bei Phenylacetat zeigt sich eine gróBere, bei Phenylphthalat 
eine kleinere Rk.-Geschwindigkeit ais beim Benzoat. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 23. 
Sect. 1x1 225—26. Mai 1929. Toronto, Univ.) WRESCHNER.

Heinrich Wieland und F. N. Kerr, tlber die Reaktion von Alkoholaten mit Stick- 
°xyd. II. Mitt. (I. ygl. 0 . 1928. II. 2717.) Die friiher untersuchte (1. c.) Umwandlung 
von Athylat mit Stickozyd in Ifethylejidiisonitraminsalz (u. Formiat). die nach den 
Gleiehungen:
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1. CHjCHjONa +  2 NO — >- CH3CHO +  N20  +  NaOH,
2. CH3CHO +  2 NaOCjHs +  4 NO — >■ [ON-(NaO)-N],CH-CHO +  C2H5OH,
3. [ON- (NaO) • N]2CH• CHO '+ NaOH — >- [ON-(NaO)-N]2CH2 +  H COONa 

verlauft, wird auf andero Alkohole iiberfcragen. Untersucht wurden n-Propylalkohol, 
n-Butylalkohol, prim. Isobutylalkohol, prim. Isoamylalkohol, n-Hexylalkohol, Benzyl- 
alkohol, Isopropylalkohol, Methylphenylcarbinol, Benzhydrol, Cyclohexanol, Borneol, 
Menthol, Zimtalkohol u. Allylalkohol. Nur die Alkoholate (nicht die freien Alkohole) 
unterliegen der Rk. (Methylat reagiert nicht), weswegen durch steigenden W.-Zusatz 
die Rk. allmahlich zum Stillstand kommt. Primare Alkohole reagieren langsamer ais 
sekundare, unter den ersteren die mit verzweigter Kette schneller ais solche mit un- 
verzweigter. Aueh Nachbarschaft einer Plienyl- (Zimtalkohol) oder Vinylgruppe 
(Allylalkohol) wirkt beschleunigend. — An Stelle von Aldehyden entstehen aus sek. 
Alkoholen naturlieh Ketone, die analog zerfallen, nur daB s ta tt Formiat andere Salze 
auftreten (z. B. bei Isopropylalkohol Acetat, bei Methylphenylcarbinol Benzoat). Vom 
Cyclohexanol aus fiihrt die Rk. analog unter Ringspallung zum Tri-Na-Salz der e-Diiso- 
nitramincapronsaure. — Mehrwertige oder aueh halbseitig veratherte zweiwertige 
Alkohole (Glykol, Hydrobenzoin, Glycerin, Trimethylenglykol, die beiden Chinitc, 
/?-Methoxy- u. /S-Phcnoxyathylalkohol) konnten auffallenderweise nicht zur Rk. ge- 
zwungen werden. Die zunachst sonderbare Tatsache, daB aueh Allylalkohol u. Zimt
alkohol in methylalkoh. Lsg. entsprechend obigem Schema 6 NO verbrauchen, s ta tt
— wie erwartet — einfach zum Aldehyd dehydriert zu werden (Verbrauch von 2 NO), 
klarte sieh daliin auf, daB z. B. der entstehende Zimtaldehyd CH3OH zum /?-Methoxy- 
hydrozimtaklehyd addiert, der nach Gleichung 2 u. 3 des Schemas weiter reagiert. 
Ebenso wie Zimtaldehyd liefert Benzalacetophenon (allerdings naturlieh unter Benzoat- 
s ta tt Formiatbldg.) die Verb. C6H5-CH(OCH3)-CH[N(ONa)NO]2 (I).

V e r s u c h e .  Ais Lósungsm. fiir das Alkoholat wurde entweder direkt der be- 
treffende Alkohol oder sein Gemisch mit Bzl. verwendet. Ersterenfalls entsteht ais 
Hydrierungsprod. von NO Stickoxydul, letzterenfalls Hyponitrit; die Bldg. des Salzes 
wird im Falle des Benzhydrols ais praparative Darstellungsmethode vorgeschlagen. — 
Das Diisonitraminsalz aus Cyclohexanol (oder Cyclohexanon) gibt mit KMnO,t adijnn- 
saures Salz; Borneol reagiert nur mit 2 NO, weil Campher der Rk. 2 nicht zuganglich 
ist. Das aus Menthol entstehende Menthon hingegen wird von NO rasch in ein offenes 
Salz verwandelt. Aus Zimtalkohol in Methylalkohol entstand das Na-Salz des a-Phenyl- 
a-methoxyathylidendiisonitramins, C0H10O5N4Na2 (I), aus verd. A. oder Aceton breite 
Blatter vom Zers.-Punkt 225—226°. — Dimethylester, Cn H160 5N.j. Aus dem analogen 
Ag-Salz mit CH3J  in sd. Methylalkohol. Farblose Nadeln aus verd. Methylalkohol 
oder Lg., F. 134°. — Na-Salz des <x.-Phenyl-a-athoxyathylidendiisonitraTnins, C10II12- 
0 5N4Na2. Aus Zimtalkohol in A. wie iiblich. Breite Tafeln aus verd. A. Zers.-Punkt 252 
bis 255°. — Dimethylester, CjjHjgOjNj. Aus dem analogen Ag-Salz mit Jodmethyl. 
Aus Lg. Nadeln vom F. 89—90°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 570—79. 5/3. 1930. 
Miinchen, Lab. d. Akad. d. Wiss.) B e r g m a n n .

Hans Lindemann, August Wolter und Rudolf Groger, Die Konstitution der 
aliphatisclien Diazoverbindungen. Wie fur die Azide, sind aueh fiir die^aliphat. Diazo- 
verbb. bisher zwei Formeln vorgeschlagen worden, die cyel. (I) u. die offene (II). Nach- 
dem L in d e m a n n  u . T h i e l e  (C. 1928. II. 879) fiir die Azide die eycl. Formel mit Hilfe 
von Parachormessungen wahrscheinlich gemacht haben, untersuchen Vff. nunmehr 
den Parachor der folgenden 10 aliphat. Diazoverbb.: Diazoaceton, Diazoessigsaure- 
methylester, Diazoessigsaureathylester. Diazoessigsaure-n-butylester, Diazobernstein- 
saurediathylester, Diazoacetessigsauremethylester, Diazoacetessigsaureathylester, Di- 
azoacetylaceton, Diazomalonsauredimethylester, Diazomalonsaurediathylester, die zum 
Teil neu dargestellt ivurden. Sie sind allo durch Dest. im Vakuum oder Hochvakuum 
leicht zu reinigen. — Auf Grund der Oktett-Theorie ist die Formel II unmóglich, wenn 
der fiinfwertige Stickstoff lauter Kovalenzen betiitigen sollte. Móglich ersehcinen die 
Formeln III u. IV mit semipolarer Doppel- bzw. drittelpolarer Dreifachbindung. Die 
gefundenen Parachorwerte schlieBen Formel II endgiiltig aus; sie liegen naher den aus
I ais den aus Tli oder IV berechneten. Aueh S id g w ic k  halt (C. 1929. II. 416) Formel I 
fiir die richtige, weil die Lage der Kpp. der Diazokórper gegen das Vorhandensein von 
polaren Valenzen spricht.

Die Behauptung, daB die aliphat. Diazoverbb. reine Dreiringkórper sind, muB 
jedoch aus folgendem Grunde etwas modifiziert werden: In  t)bereinstimmung mit 
L e y e n e  u . M ik e s k a  (C. 1923. HI. 116 u. friihere Mitt.), sowie C h i l e s  u. N o y e s



2 5 3 6 D . Organischjj Ch e m ie . 1 9 3 0 .  I .

(C. 1923. I. 42) stellten Vff. fest, daB aus 1-Asparaginsaure gewonnener Diazobernstein- 
ester opt. akt. ist (gefunden wurde [<x]d19,8 =  1,80; ein anderes Mai [a]D18,5 =  1,89), 
was mit Formel I  unvereinbar ist, aber mit Formel HI gut erklart werden kann — 
es liegt derselbo Fali vor wie bei Sulfoxyden oder ahnlichen, in opt. Antipodcn zerleg- 
baren Verbb. Die Drehung kann nicht auf Verunreinigungen beruhen: Asparaginester 
oder ein akt. 4-Piperidon-2,3,6-tricarbonsaureester kommen nicht iii Frage, weil Aus- 
schiitteln mit verd. Salzsaure, die diese bas. Verbb. hatte aufnehmen miissen, keine 
Anderung des Drehvermogens hervorruft, aktiver Apfelsaureester deshalb nicht, weil 
die gefundene Drehung — wie durch besondere Verss. festgestellt wurde — erst durch 
einen Gch. von 14,7°/0 Apfelsaureester hervorgerufen sein konnto. Die aliphat. Diazo- 
korper stellen also Gleichgewichte zweier Formen (gemaB I u. HI) dar; auch die chem. 
Rkk. sprechen dafiir. Ebenso zeigt die refraktometr. Unters. so groBe Esaltationen 
des Brechungs- u. Zerstreuungsverm6gens, daB mit der Anwesenheit offener Formen 
mit n. Konjugationcn (z. B. V) unbedingt zu rechnen ist.

Bei den Diazomalonestern liegen die gefundenen Parachorwerte noch erheblich 
niedriger (um 6,1 bzw. 7,9 Emheiten), ais sich aus der Dreiringformel berechnet, Man 
kann das darauf zuruckfuhren, daB „geminalo“ Gruppierungen gewóhnlich (vgl. 
z. B. C. 1929. II. 2987) den Parachor erniedrigen. Man kónnte aber auch mit W o l f f  
(C. 1903. I. 642) annehmen, daB hier ,,Diazoanhydride“ (Oxdiazole) der Formel YI 
vorliegen. E s wurde daher das AbsorptionsspeJctrum (Wolframfunken, ZEiSZscher 
Quarzspektrograph) aller untersuchten Diazoverbb. aufgenommen. Die homologen 
Verbb. Diazomalonester u. Diazobernsteinester miissen gleich gebaut sein, da sie iiber- 
einstimmende Absorptionsverhaltnisse zeigen. Formel VI ist abzulehnen.

N „  CH,.C—C H = N = N  RO-C— 0 _ T
1  0H '< &  T i  VI E O O C . t - N ^

II CH,—N = N  III OH,—S = N  IV CHa= N = N
V e r s u c h e .  Diazoessigsaure-n-butylesier, C6H10O2lSr2. Aus dem aus Glykokoll 

u. Butanol-(l) mit HC1 erhaltenen Glykokoll-n-butylesterchlorhydrat mit NaN02. 
Goldgelbe FI. vom Kp.u  73°, Kp .ll5 54° (vgl. S k i n n e r , C. 1924. I. 2430). — Diazo- 
acetessigsduremethylesłer, CsHgO.jKo. Darst. nach L. W o l f f , 1. c. BlaBgelbc FI. vom 

■ Kp-o.2 64°. — Diazoacetylaceton, C5H0O2Na. Aus Acetylaceton durch Nitrosierung (bei 
Eis-Kochsalztemp.), Red. u. Behandeln mit NaNOz (vgl. W o l f f , 1. c., u. C. 1913. I. 
244). Im  H o c h v a k u u m  (0,7 mm) bei 61° unzers. sd. gelbe FI. — Diazomcdon- 
saurediathylester, C7H10O4N2. Aus dem Aminomalonesterchlorhydrat, letzteres aus 
Isonitrosomalonester mit Al-Amalgam u. W. unterlialb 10°. Kp.0il 72°. — Diazomalon- 
sauredimethylester, C5H70 5N. Aus Isonitrosomalonsaurcdimethylester (aus Malonsaure- 
dimethylester u. Methylnitrit, vgl. P. Th. Mu l l e r , Kp.I3171°, aus Bzl., F. 66—67°) 
uber den Aminoester wie oben. Blafigelbe FI., Kp.u  98°, Kp.j 63°. — Diazóbemstein- 
saurediathyksler, C8H120 4N2. Aus 1-Asparaginsaureathylester in verd. HC1 mit NaNOa. 
Kp .0,2 82°, Kp .0,6 92°, Kp.0l5103°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 702—15. 5/3. 1930. 
Braunschweig, Techn. Hochsch.) B e r g jia n it .

Hans Lindemann imd Rudolf Groger, Der Parachor der Azoverbindungen. Gegen 
die mit Hilfe von Paracliormessungen von L in d e m a n n  u. T h ie l e  (C. 1928. II. 879) 
bewiesene Dreiringtormel (I) fiir die Azide ist von SiDGWiCK (C. 1929. II. 416) der Ein- 
wand erhoben worden, daB die gefundenen Werte z w i s c h e n  denen fiir Formel (I) 
u. denen fiir die noch mógliche offene Formel n  liegen. Vff. halten dasfurkeinenEin- 
wand, weil die Werte f ur al 1 e untersuchten Verbb. naher an den fur Formel I berechneten 
liegen. Zu Formel I  gelangt iibrigens SiDGWiCK selbst aus der Unters. der Kpp. der 
Azide. — M u m f o r d  u. P h il l i p s  (C. 1929. n .  2987) halten es fiir moglich, daB die 
niedrigen, von L in d e m a n n  u. T h i e l e  gefundenen, fiir Formel I beweisenden Werte 
dadurch verursacht sind, daB der N—N-Doppelbindung — im Gegensatz zu allen 
anderen nichtpolaren Doppelbindungeu(!) — ein kleineres Parachoraquivalent zu- 
kommt. Das ist nicht der Fali, wie Vff. durch Unters. der folgenden Azoverbb. zeigen: 
Azobenzol; o-Methylazobenzol (Kp.u  161°); m-Methylazobenzol (Kp.12 165°); o,o'-Di- 
methylazobenzol (aus der Hydrazoverb. mit Brom in A.; F. 54°); m,m'-Dimethylazo- 
benzol (F. 51°); Benzolazoameisensaureathylester (aus der Hydrazorerb. mit N20 3; 
Kp.12131°); Azoameisensaurediathylester (analog; Kp .12 104,5°). (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 715—17; 5/3. 1930. Braunschweig, Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

A. E. Faworski, Gleiclizeitige Bedukłions- und Oxydationsreaktionen und Isomeri- 
sationen. Umwandlungen der a-Kełoalkohok und. uber den Mechanismus der
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alkóholisćhen Odrung. (Vgl. Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 27 . [1895]. 8.) Phenyl- 
isopropylketon verwandelt sich bei Einw.. von ZnCl2 in asymm. Methylphenylaceton 
(vgl. T s c h il in g a r j a n , C. 1 9 2 6 . I . 2335). Analoge Umwandlungen finden bei Phenyl- 
tert.-butyl- u. Phenyl-tert.-amylketonen statt. Methylbenzoylearbinol verwandelt 
sich beim Erhitzen mit H2S04 in Plienylacetylcarbinol; diese Umwandlung findet 
auch unter den Bedingungen der alkoh. Giirung sta tt:

C0H5 ■ CO• CHOH-CH3 — y  C0HS• C(OH) • CH• CH3 — y  C6HE ■ CHOH• CO • CH3,
*— O— ^

was den Vorgang der alkoh. Odrung mit groBerer Bereohtigung ais eino Reihe folgender 
Reduktions- u. Oxydationsrkk. aufzufassen gestattet: 1 Mol. Glueose— ->- 2 Moll.
Glycerinaldehyd—>- Methylglyosal; lMol. Glycerinaldehj^d +  lMol. Metliylglyoxal —>- 
1 Mol. Glyecrin -}- 1 Mol. Brenztraubensaure; Brenztraubensaure— >- Acetaldehyd -j- 
C02; 1 Mol. Acetaldehyd +  1 Mol. Methylglyoxal ( + H 20 ) — >- A. +  Brenztrauben
saure. Wird der Aldehyd nach N e u b e r g  mit AlkalisuJfit abgefangen, so kann die 
Ausbeute an Glyeerin bis zu 30°/o gesteigert werden; setzt man vor der Garung 2% 
Aldehyd zu, so erhalt man nach Verss. von Stawitzki uberhaupt kein Glyeerin.

Die von N e u b e r g  bei der alkoh. Garung festgestellte Bldg. von Phenylacetyl- 
carbinol aus Acet- u. Benzaldehyd (wobei er festgestellt hat, daB die Synthese auf 
Kosten der Brenztraubensaure erfolgt) yerlauft in Analogie der isomeren Umwandlung 
des Metliylbenzoylcarbinols in Plienylacetylcarbinol, im Sinne der Formel: 

CH3-C0-C02H +  C6H5-CHO =  CH3-C(C02H)(0H)-C0-C6H5 =
C02 +  CH3 • CHOH • CO • C6H6 — >- CH3 • CO • CHOH- C6H5.

Die bei der Garung beobachteten Vorgange werden auf eine Reihe spezif. Fermente 
zuriickgefiihrt; die Reduktionsrklc. wurden auf die Wrkg. der Reduktase, die Zers. 
der Brenztraubensaure auf Carboxylase usw. zuruckgefiihrt. Der Zerfall der Glueose 
bei der alkoh. Garung stellt eine Reihe konjugierter Rkk. gleiehzeitiger Red. u. Oxy- 
dation dar, ebenso die beobachtete isomere Umwandlung, deshalb nimmt Vf. an, daB 
ałl diese Rkk. unter dem EinfluB eines einzigen Ferments vor sich gehen, das Vf. die 
Oxydoreduktase der alkoh. Garung nennt.

V e r s u c Ii e. I. E i n w. v o n  PC15 a u f  A t h y l - t e r t .  - b u t y l k e t o n .  
U m w a n d l u n g  v o n  M e t h y l t r i m e t h y l a c e t y l c a r b i n o l  i n  t e r t .  - 
B u t y l a c e t y l c a r b i n o l .  (Bearbeitet von Wassiljew.) Pinakolin reagiert mit 
PC15 nach der Formel:

(CH3)3C-CO-CH3 +  PC16 =  P0C13 +  (CH3 )3C • C( Cl2 )CH3; 
Athyl-tert.-butylketon dagegen:

(CH3)3C-CO-C2H5 — »• (CH3)3C• COH: CH• CH3 +  PC15 =
PC13 +  (CH3)3C'C(0H)C1-CHC1-CH3 — >  (CH3 )3 C • CO * CHC1 • CH3 +  HC1. 

a.-Chlordihyl-tert.-butylketon, C,H13OCl, erhalten durch Zutropfen des Ketons (1 Mol.) 
zu PC16 bei 70°; campherartig riechende FI., Kp .53 84°; D .2o0 0,9814; D.0o 0,9993; 
reduziert FEHLlNGsche Lsg. langsam in der Kalte, rasch beim Erwarmen. Verwandelt 
sich nach 10-std. Erhitzen mit 3 Tin. K-Formiat u. 2 Tin. CH3OH auf 150° in den 
Keloalkohol, C7H140 2; Kp .100 (der Hauptmenge) 108—111° (neben einer kleinen Fraktion 
vom Kp .1?0 103—108°). D .“4 0,9523, D.20, 0,9352; Mol.-Refr. 36,01 (ber. 36,024); gelbe 
FI.; reduziert FEHLlNGsche Lsg. in der Kalte. Semicarbazon, F . 188°. Der Ketoalkohol 
ist mit dem von A s c h m a r in  (Journ. prakt. Chem. 88 [1913]. 678) aus dem ent- 
sprechenden Bromketon erhaltenen Prod. isomer. Das bei seiner Darst. aus dem Chlor- 
keton entstehende Methyltrimethylacetylcarbinol erleidet zum groBten Teil eine Iso- 
merisation zum tert.-Butylacetylcarbinol, (CH3)3C• CHOH■ CO• CH3. AuBer dem 
Ketoalkohol enthielt das Rk.-Prod. von K-Formiat u. des Chlorketons eine gewisse 
Menge4.4-Dimethyl-2,3-pentandiol, C,H180 2= (CH3)3C-CHOH-CHOH-CH3; F. 54° aus 
Lg. — Der isomerisierte Ketoalkohol wurde mitCH3MgBr in Dimethyl-tert.-butyldthylen- 
glykol, C8H I80 2, yerwandelt, F. 64,5—65° aus Lg. Prismat. monoldine Krystalle. Das 
Glykol lieferte bei der Oxydation mit 4°/oig- KMn04 Oxocienol, C6Hia0 2 =  

i— O----- ,
(CH3)3C-COH'C(CH3)2; F. 52°. — Bei Einw. von C„H5MgBr auf den Ketoalkohol ent
steht das Glykol C13Hi0O2 =  (CH3)3C-CHOH-C(OH)(CH,)(C6H5), F. 82,5°, neben 
kleinen Mengen des Glykols C'13Zr2()02 =  (CH3)3C-C(OH)(C6H5)-CHOH-CH3, F. 94°, ge- 
bildet aus dem nicht isomerisierten Anteil des Ketoalkohols, (CH3)3C-CO-CHOH'CH3. 
Die Isomerisation geht zu Ende, wenn der aus dem Chlorketon oder aus dem Bromketon 
nach ASCHMARIN hergestellte Ketoalkohol in alkoh. Lsg. mit einigen Tropfen H2S04
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5— 6 Stdn. im Einschmelzrohr auf 120° erhitzt wird. Man erhalt dann ausschlieBlich 
den Ketoalkohol vom Kp .100 108—110°; F. des Semiearbazons 188°.

II. U m w a n d l u n g  v o n  D i m e t h y l i s o b u t y r y l c a r b i n o l  i n  M e - 
t h y l i s o p r o p y l a c e t y l c a r b i n o l  (bearbeitet von A. J. Uranowa). Beim 
Erhitzen von Bromisóbutyron (vgl. Journ. prakt. Chem. 88 [1913]. 679) mit K 2C03- 
Lsg. entsteht a-Ozyisobutyron, C7H140 2 =  (CH3)2CH-CO-C(OH)(CH3)2, Kp. 161—162°, 
D .°0 0,9301, D .200 0,9132. Semicarbazon, C8Hi70 2N3, P. 178—179°. Der Ketoalkohol 
aus dem Bromketon liefert mit C6H5MgBr ein Glylcol CviHwO„, F. 75—76°. Cr03- 
Oxydation des Glykols ergab Phenylisopropylketon, C10H12O =  C0H5 • CO • CH(CH3)2. — 
Bei Einw. von K2C03 auf Chlorisobutyron bildet sich ein Ketoalkohol, Kp. 164°. F.des 
Semiearbazons 195—196°. Derselbe Ketoalkohol entsteht aus a-Oxyisobutyron beim 
Erhitzen mit A. u. einigen Tropfen H2S04 auf 120°. Sowohl der durch Isomerisation 
von oc-0xyisobutyron, wie der aus Chlorisobutyron bzw. durch Oxydation von Dimethyl- 
isopropylilthylen erhaltene Ketoalkohol gaben ein Semicarbazon vom F. 194—195°; 
die 3 Ketoalkohole sind also ident. Behandeln mit C„H5MgBr fiihrte zum Glylcol, 
C13H20O2, Fl., Kp .14 153—155°. Oxydation des Glykols mit Cr03 fiihrt zu Acetophenon. 
Daraus foigt, daB das cc-Oxyisobutyron oder Dimethylisobutyrylcarbinol, gebildet aus 
Chlor- oder Bromisobutyron, beim langeren Erhitzen mit K2C03 oder mit alkoh. H2S04 
zu Methylisopropylaeelylcarbinol isomerisiert wird, nach der Formel:

i— O— i
(CH3)2CHCO-C(OH)(CH3)2 — y  (CH3)2CH ■ C(OH) • C(CH3)2 (A) 

(CH3)2CH-C(OH)(CH3)COCH3 .
Die Ketoalkohole sind wahrscheinlich nicht einheitlich u. enthalten vermutlieh gewisse 
Mengen der Zwischenverb. A.

III. U m w a n d l u n g  d e s  O x o c t e n o l s  i n  M e t h y l - t e r t .  - b u t y l -  
a c e t y l c a r b i n o l .  (Bearbeitet von A. J. Uninowa.) Ozoctenol, C8H le0 2, wurde 
8 Stdn. mit A. u. einigen Tropfen H2S04 auf 120° erhitzt; hierbei fand eine Isomerisation 
zu Methyl-tert.-butylacetylcarbinol, (CH3)3C-C(OH)(CH3)CO-CH3, sta tt; Kp.74„ 176 bis 
178°; D .°0 0,9505; D .2°0 0,9362; Mol.-R.efr. 40,20 (ber. 40,62). Semicarbazon, C9H190 2N3, 
F. 190—190,5°. Bei der Oxydation des Ketoalkoliols mit Cr03 bildet sich Pinalcolin.

IY. U m w a n d l u n g  v o n  M e t h y l b e n z o y l c a r b i n o l  i n  P l i e n y l -  
a c e t y l c a r b i n o l  d u r c h  E i n w .  v o n  H 2S04 o d e r  b e i  d e r  a l k o h .  G a -  
r u n g .  (Bearbeitet von E. Kotschergina.) Aihylplienylketon wurde mit Br in das 

' Bromketon, C9H90Br, verwandelt; Kp.ls 134—135°; D .°0 1,454. Die Yerb. wurde nach 
A u w e r s  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 50 [1917]. 1177) in Methylbenzoylcarbinol iiber- 
gefiihrt. Erhitzen mit H 2S04-haltigem A. auf 120—125° isomerisiert die Verb. zu 
Phenylacetylcarbinol, C6H5-CHOH-CO-CH3. Dieselbe Isomerisation fand bei tropfen- 
weiser Zugabe von Methylbenzoylcarbinol zu einer garenden Zuckerlsg. s ta tt; hierbei 
findet auch Bldg. von • Mcthylphenyldlhylenglykol statt.

V. U m w a n d l u n g  v o n  A t h y l b u t y r y l c a r b i n o l  i n  P r o p y l p r o p i o -  
n y l c a r b i n o l .  (Im Original irrtumlich P r o p y l a e e t y l c a r b i n o l . )  (Bearbeitet 
von E. D. Venus-Danilowa.) 784 g Dipropylketon lieferten beim Bromieren in ather. 
Lsg. mit Br 665 g Mono- u. 403 g Dibromketon. Mit PBrs erhalt man wesentlich 
schlechtere Resultate. — a -Bromdipropylkelon, C7H13OBr, zu Tranen reizende Fl.; 
Kp .17 82—83°; D.% 1,2717; D.2°, 1,2433. — Dibromketon, C7H12OBr3, Kp.1T 100—101°;
D .°0 1,5572; D .2°4 1,5234. — Athylbutyrylcarbinol, C7H140 2 =  C3H 7-CO'CHOH-CH2- 
CH3, erhalten durch Erhitzen des Monobromketons mit wss. K2C03 oder mit W. u. 
frisch gefalltem CaC03 oder BaC03; Fl.; Kp.JS 75—76°; Kp. 181—182°; Mol.-Refr. 
35,90 (ber. 36,03). War nicht ganz rein u. lieferte das Semicarbazon, C8H17Ó2jST3, F. 117 
bis 118°, neben kleinen Mengen des Propionylbutyryldisemicarbazons, C9H180 2N6. — 
Die Red. des Ketoalkoliols mit H2 u. Pt-Schwarz oder mit Na +  A. verlauft schwierig. 
Durch Einw. von tert.-Butyl- bzw. Amylmagnesiutnchlorid wurde der Ketoalkohol 
in Athylpropyliithylenglykol,CH3• CH2• CH2-CHOH-CHOH-CH2• CH3, verwandelt; Kp .21
117,5—118°; F. 98—99° (aus A. +  Hexan). — Athylbutyrylcarbinol zers. sich teil- 
weise bei der Dest. unter Abscheidung von W. U. a. bildete sich bei der Dest. Propionyl- 
butyryl, C7H120 2, gruneFl.,K p .25 58—61°, Kp. 146—148°. Liefert das oben beschriebene 
Disemicarbazon, C9Hls0 2Nj, F. 253° (Zers.). Die hoher sd. Fraktionen der Dest. des 
Ketoalkohols wurden zwecks Hydratation mit 2°/oig. H2S04 erhitzt. Sie yerwandeln 
sich dabei nicht in den urspriinglichen Ketoalkohol, sondern in sein Isomerisations- 
prod., in Propylpropionylcarbinol, C7H140 2, Kp.2e 83—85°, griine Fl., F. des Semi- 
carbazons, CgH170 2N3, 121—122°, u. eine Yerb. Cu HwOs, der vermutlich die Formel I
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/ i n  m  p rT p t t  entspriclit; K p .20 151—152°. Semicarbazon, C16H320 3N6, F. 178
3 7j  5 5 bis 179°. — Beim Erhitzen von Athylbutyrylcarbinol mit A.

PTT n n  n u  P TT u .H 2S04auf 120—130° findet Isomerisation zu Propylpropionyl-
:' 7 2 5 carUnol s ta tt; Kp.lg 74—75,5°, Kp. 176—177°; D.°„ 0,9365;

D .2°20 0,9250; D .2°4 0,9235; Mol.-Rofr. 36,08 (ber. 36,03). Lieferte mit CH,MgBr Methyl- 
iitliylpropylalhylenglykol, C8H180 2 =  C3H7-CH0H-C(0H)(CH3)(C2Hs); Kp .12 101—102°;
D .°0 0,9548; D .2020 0,94 2 0; D .2°4 0,9404; Mol.-Refr. 41,61 (ber. 41,81). Oxydation mit 
Cr03 ergibt Methyldthylketon u. Melhyldthylbutyrylcarbinol, C8Hj60 2 =  C3H7 • CO • 
C(OH)(C2H5)(CH3); Kp .30 93—96°. Semicarbazon, CaHl80 2N3, F. 143—144°. AuJ3erdem 
bildet sich bei der Oxydation des Glykols Buttersaure.

VI. U m w a n d l u n g v o n M e t l i y l p r o p i o n y l c a r b i n o l .  i n A t h y l -  
a c e t y l c a r b i n o ) .  (Bearbeitet von E. D. Venus-Danilowa.) Monobromdidthyl- 
keton, C6H9OBr, erhalten durch Bromieren des Ketons in Ggw. von zerstoBenem Marmor 
u. etwas W. unter Eiskiihlung; zu Triinen reizende Fl.; K p .28 62—64°. — Methyl- 
propionylcarbinol, C5H10O2 =  C2H5 • CO • CHOH ■ CH3, Bldg. durch Erhitzen des Brom- 
ketons mit W. in Ggw. von frisch gefalltem BaC03; Kp .20 60—60,5°; Kp .T01 152,9°;
D .°0 0,9943; D .2O20 0,9771; D ,204 0,9742; Mol.-Refr. 26,70 (ber. 26,82). Semicarbazon, 
C6H130 2N3, F. 208—209° (Zers.). — Alhylacetylcarbinol, CH3-CO-CHOH-C2H5, er
halten durch Erhitzen von Methylpropionylcarbinol mit H„S04-haltigem A. auf 127 
bis 128°; Kp.701,5 147—148°; Kp.2, 59—59,5°; D.% 0,9679; D .2°20 0,9516; D .2°4 0,9500. 
Semicarbazon, C6H130 2N3, F. 216—217° (Zers.). Gelit bei Einw. von CH3MgBr in 
Dimełhyldthyldthylenglykol =  Methyl-2-pentandiol-2,3, C0H14O2, iiber; Kp .n2 122°; D .°0
0,9764; D .2°20 0,9643; D204 0,9627. Oxydation mit Cr03 u. K H S04 fiihrt zu Aceton 
u. Propionsaure. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 369—414. 1928. Lenin
grad, Univ.) SCHONFELD.

J. F. M. Caudri, Die Geschwindigkeit der Hydrolyse und Alkolwlyse von Acet- 
anhydrid in Gemisclien ron Wasser wid Athyl- oder Melliylalkohol. (Vgl. C. 1 9 2 9 .
II. 2007. 2802.) Acetanhydrid wird durch W. ziemi ich raseh, durch absol. A. ziemlich 
langsam aufgespalten ( L u m ie r e  u . B a r b i e r ,  Buli. Soc. cliim. France [3] 35 [19061. 
625); das Verli. in A.-W.-Gemischen ist jedoch anders, ais man es hiernach erwarten 
sollte; neben der Hydrolyse findet in betrachtlichem Umfang Alkoholyse statt. Die 
Verfolgung des Rk.-Verlaufs geschah nach den C. 1 9 2 9 . II. 2802 beschriebenen Verff. 
Die Hydrolyse (Hydratation) des Acetanhydrids wird durch steigende Zusatze von 
A. oder Melhanol verzógert; die Geschwindigkeit der Alkoholyse hat ein Maximum 
bei einer Konz. von ca. 40 Vol.-% A. oder Methanol. Zieht man das Verhaltnis der 
Konzz. von Alkohol u. W. in Betracht, so kommt man zu dem SchluG, daB Alkohol- 
zusatz auf beide Rkk. verzogernd wirkt, u. zwar auf die Hydrolyse weniger ais auf 
die Alkoholyse. — Unter gleichen Verhaltnissen wirkt Methanol ca. 3 72-mal starker 
ais A. auf Acetanhydrid ein. (Rec. Trav. chirn. Pays-Bas 49 . 1—16. 15/1.1930. 
Leiden, Univ.) ” OsTERTAG.

Fr. Fichter und Albert Schnider, Uber die Kolbesclie Syntliese bei der Cyanessig- 
saure. Bei der Elektrolyse von cyanessigsaurem Kalium entsteht in Ubereinstimmung 
mit den Angaben von M o o r e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4  [1871]. 519) Bernsteinsaure- 
dinitril (F. 54,5° aus A.); die optimale Stromausbeute betragt 1,29%. Die Hauptrk. 
ist nicht

,  CN-CH2-COOH , CN—CH2 ;
^  CN-CH2-C 0 0 H +  +  ara ay — CN—CHZ 2 2

sondern: (H) CN-CH2-GOOH + 0  +  2 Faraday =  HCN +  CH20  +  C02 .
— Die Bldg. des Bernsteinsauredinitrils laBt sich ais K oL B E sche Rk. auf die inter- 
mediare Bldg. des Dicyanacetylperoxyds zuruckfuhren. Letzteres kann (sehr unrein) 
aus Cyanacetylchlorid in A. u. Ba-Peroxydhydrat (unter Zusatz yon CaCl2) gewonnen 
werden, zers. sieh aber auBerordentlich schnell. Handsamer ist die Cyanperessigsaure, 
aus Cyanacetylchlorid u. reinem H 20 2 in A. darstellbar, — das Praparat enthielt 35,57°/0 
davon. Sie zerfallt schon beim Erwarmen im W.-Bad in HCN, CH20  u. C02, also die 
Prodd. der Rk. n  — so daB die obige Auffassung des Elektrolysenverlaufs bewiesen 
erscheint. (Helv. chim. Acta 13. 103—07. 1/2. 1930. Basel, Anst. fur Anorg. 
Chem.) B e r g m a n n .

Raymond M. Hann, E. Emmet Reid und George S. Jamieson, Phenacyl-, 
p-Cnlorphenacyl- und p-Bromphenacylester einiger hoherer Fettsauren. Die beschriebenen 
Ester krystallisieren gut u. sind fiir die Identifizierung der Sauren von Wert. Darst.
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duroh Kochen der mit NaOH neutralisierten Saure mit A. bis zur sauren Rk. gegen 
Phenolphthalein, Zusatz von 1 Mol. Phenaoylbromid u. 1-std. Koohen mit der zur 
Lsg. geniigenden Menge A. Man krystallisiert aus verd. A. Das Krystallisations- 
vermogen nimmt mit dem Mol.-Gew. ab. — Phenacylester: Laurinat, Nadeln. F. 48 
bis 49°. Loslichkeit in 100 ccm 95%ig. A. bei 20° 2,9, bei 26° 5,4 g (bei den folgenden 
Verbb. in der Form L.: 2,9; 5,4). Myristinat. Tafeln. F. 56°. L .: 1,7; 1,75. Pal- 
mitat. Schuppen. F. 63°. L .: 0,5; 0,8. Stearat. Nadeln. F. 69°. L.: 0,2; 0,37. 
Arachinat. Pulver. F. 85—86°. L.: 0,13; 0,27. Lignocerat. Pulver. F. 87—88°. 
L.: 0,12; 0,18. — p-Chlorphenacylester: Laurinat. Schuppen. F. 70°. L.: 0,61; 0,79. 
Myristinat. Schuppen. F. 76°. L.: 0,25; 0,31. Palmitał. Nadeln. F.-82°. L.: 0,08;
0,1. Stearat. Mkr. Nadeln. F. 86°. L.: 0,065; 0,1. Arachinat. Mkr. Aggregate. 
F. 86°. L .: 0,01; 0,0125. Lignocerat. Mikrokrystallin. Pulver. F. 99—100°. L .: 0,005;
0,007.— p-Bromphenacylester. Laurinat. Schuppen. F. 76°. L .: 0,38; 0,43. Myristinat. 
Tśifelchen. F. 81°. L.: 0,16; 0,21. Palmitat. Schuppen. F. 86°. L.: 0,05; 0,07. 
Stearat. Tafelchen. F. 90°. L.: 0,02; 0,026. Arachinat. Mkr. Aggregate. F. 89°. 
L .: 0,008; 0,0096. Lignocerat. Mikrokrystallin. Pulver. F. 90—91°. L.: 0,004; 0,007. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 818—20. Febr. 1930. Baltimore [Maryland], J o iin S 
H o p k in s  Univ. Washington [D. C.], Bureau of Chcmistry and Soils.) Os Te r Ta g .

Irving E. Muskat und Brunner C. Becker, Studien -iiber konjugierte Systeme.
III. Die Chlorierung der Vinylacrylsaure. (II. ygl. C. 1930. I. 1613.) Die Chlorierung 
verlauft vóllig analog der 1. c. beschriebenen Bromierung. Elektronentheoret. Dis- 
kussion der Resultate s. Original, — Vinylacrylsduredichlorid C5H60 2C12 =  CH2C1 ■ 
CHC1-CH: CH-C02H. Aus Vinylacrylsaure u. Chlor in Chlf. Hellgelbes Ol. Kp .10 153°. 
Unbestandig. Gibt bei der Ozonspaltung Osalsaure u. tx,(}-Dichlorpropionaldehyd 
(Kp.50 73°). Weitere Chlorierung des Dichlorids gab kein Tetrachlorid (Abweichung 
vom Verh. des Dibromids). Bei der Vakuumdest. erfolgt teilweise Zers. in HC1 u. das 
auch aus dem Dibromid erhaltene Lacton C\Hi0 2 (F. 143°; erstarrt bei 162° wieder). — 
Chlorvinylacrylsaure C5H50 2C1 =  CH2: CC1-CH: CH-C02H. Aus dem Dichlorid u. 
NaOH bei 0°; bei hóherer Temp. erfolgt Polymerisation. Schwach gelb, krystallin. 
F. ca. 94°. LI. in organ. Mitteln. Polymerisiert sich leicht zu einem hellgelben, nur in 
Aceton 1. Prod. Gibt mit Chlor Chlorvinylacrylsduredichlorid C5H50 2C13 =  CH2C1 • 
CC12-CH: CH-C02H (F. 132°; Kp.s 162°), das bei der Ozonspaltung Oxalsa.ure u. 
u,a.,p-Trichlorpropionaldehyd (Kp.ls 63—65°) liefert. — a,a.,fi-Trićhlorpropionsdure. 
Ays dem Aldehyd u. konz. H N 03. F. 60°. B e r l a n d e  (C. 1926. I. 1134) gibt F. 50 
bis 52° an; es ist zu beachten, daÓ die Saure leicht W. aufnimmt u. dann niedriger schm. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 812—18. Febr. 1930. Chicago, Univ.) OSTERTAG.

V. Vesely und L. K. Chudoźilow, tJber die synthetische Gadolein- und Selach- 
olein-saure. Zur Best. der Lage der Doppelbindungen in der Gadolein- u. Selacholein- 
saure haben Vff. diese Olefinsauren aus ungesiltt. Sauren mit niedrigerer Kohlenstoff- 
atomzahl u. bekannter Konst. synthetisiert u. die erhaltenen Prodd. mit den natiir- 
lichen Fettsauren verglichen. Zur Herst. wurden Olsaure bzw. Elaidinsaure u. Eruca- 
bzw. Brassidinsiiure iiber ihre Estersalze durch Red. mit metali. Na in die entsprechenden 
Alkohole ubergefiihrt; dabei lieferten die cis-Sauren ein Gemisch von stereoisomeren 
Alkoholen, in denen die trans-Form vorherrschte. Nach Behandlung der Alkohole 
mit HBr wurden die erhaltenen Bromide mit Na-Malonester zu Dicarbonsaureestem 
kondensiert, die bei der Yerseifung die freien Dicarbonsauren lieferten. Letztere lieBen 
sich durch Dest. unter C02-Abspaltung in die Monocarbonsauren iiberfiihren. Die Rk. 
verlief analog der Synthese der Eikosansaure von A d a m  u . D y e r  (C. 1925. I. 1585) 
nach folgendem Schema: R-COOR'— >- R-CH.OH — R-CH, -Br — y  R-CH2- 
CH(COOC2H5)2 — >-R-CH(COOH)2— >-R-CH2-CH2-C00H. Wahrend die Olsaure 
ein Gemisch von stereoisomeren Eikosensauren heferte, das in der Hauptsache die 
trans-Form darstellte, u. aus dem sich die cis-Saure iiber das Amid abtrennen lieB, wurde 
aus Elaidinsaure nur die trans-Eikosemaure (F. 53—54°) erhalten. Die aus Lebertran 
isolierte Gadoleinsaure gab mit der synthet. cis-Eikosensdure keine F.-Erniedrigung; 
ebenso schmolz das Gemisch der beiden Amidę dieser Sauren bei gleicher Temp. Durch 
Einw. von salpetriger Saure wurde die Gadoleinsaure in die isomere trans-Form, die 
Gadelaidinsdure, umgelagert, die denselben F. wie die trans-Eikosensaure zeigte. Die 
Identitat wurde weiter durch die gleichen FF. der Amidę bestatigt, so daB die Gadolein- 
bzw. Gadelaidinsaure der Formel CH3(CH2),CH=CH(CH2)9-COOH entspricht. Eruca- 
saure lieferte bei der Synthese stets ein Gemisch der beiden Tetrakosensauren, die sich 
ohne Schwierigkeiten in die cis-Form (F. 44—45°) u. die irarw-Saure (F. 66—67°)
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trennen lieficn. Beim Vergleich mit den von T sujim oto  (C. 1928 .1. 1385) aus Haifisch- 
leberólen fcrhaltenen Siiuren erwies sich die cis-Telrakosensdure ident. mit der Selach- 
oleinsdure, ebenso die synthet. trans-Tetrakosensdure (F. 66—67°) mit der Selach- 
elaidinsdure (F. 68,5°) von T sujim oto .

V e r s u c h e .  Durch Erliitzen mit absol. A., der 3% HC1 enthielt, wurden Ólsauro 
u. Elaidinsaure in ihre Estersalze iibergefuhrt, u. diese mit metali. Na in absol. A. zu 
Oleinallcohol (Kp.10 190—200°) u. Elaidinallcohol (F . 37—38°) reduziert. — 1-Brom- 
octadecen-9, CI8H35Br. Durch Einw. von trockenem HBr-Gas auf die Alkohole bis zur 
Siittigung bei 140° wurden die beiden stereoisomeren Bromide hergestellt. Oleinbromid, 
Kp .10 195—196°. Elaidinbromid, Kp.s 200—203°, F. ca. 30° (B oeseken  u . B e ł in f a n te  
[C. 1927. I. 1148]: F. 0°). — cis-Eikosen-9-sdure-l. Aus Oleinbromid u. Na-Malonester 
durch Erhitzen, Yerseifen des entstandenen Diathylesters mit K2C03 auf dem Wasserbad 
u. Dest. der isolierten Dicarbonsaurc unter vcrmindertem Druck. Ais Hauptprod. dic 
trans-Siiure (F. 53—54°) u. aus den Mutterlaugen geringe Mengen cis-Saure (F. ca. 20°). 
cis-Eikosensdureamid. Aus der Saure durch Erhitzen mit PC16 auf 50—60°, Lósen des 
Rk.-Prod. in A. u. Zusatz von NH3. Aus A. F. 78—79°. — łrans-Eikosen-9-saure-l, 
C2oH380 2. Analog der cis-Saure aus Elaidinbromid. Aus A. F. 53—54°. — Hexatria- 
kontandien ( ?), C30H;0, bzw. Aiher (C'18/ /35)20. Bei der Dest. der beiden Siiuren zwischen 
240 u. 300° ais óliger Riickstand. Aus A. F. 48—49°. — Die aus Lebcrtran durch 
fraktionierte Dest.-erhaltene, gereinigte Gadoleinsaure (aus A. F. 23—24°) wurde mit 
salpetriger Saure in die stereoisomerc Gadelaidinsaure, C20H38O2, umgelagert, die aus 
A. bei 53—54° u. im Gemisck mit der synthet. trans-Eikosensiiure bei 51—52° schmolz. 
Gadełaidinsiiureamid vom F. 90—91° gab mit dem synthet. trans-Eikosensaureamid 
keine F.-Depression. — Eikosansdure. Durch Red. von Gadoleinsaure. Aus A. F. 74 
bis 75°. — Erucylalkohol, C22H440. Aus dem Estersalz der Erucasiiure durch Red. 
mit Na in Amylalkokol. K p .8 230—235°. F. 31°. — Brassidinalkohol, C22H440. Analog 
aus dem Estersalz der Brassidinsiiure. Kp.s 239—243°, aus Amylalkoliol F. 53—54°. — 
l-Bromdocosene-13, C22H43Br. Aus den Alkoholen wie oben. Erucylbromid, Kp .10 232 
bis 239°. Brassidinbromid, K p .8 246—249°, F. 25—26°. — cis-Tetrakosen-13-sdure-l, 
C2iH,10O2. A u s  dem Erucylbromid mit Na-Malonester. Neben dem trans-Isomeren 
in ungefiihr gleicher Menge. Aus A. F. 44—45°. Mit salpetriger Saure Umlagerung 
in die trans-Form (F. 66—67°). Amid. Aus A. F. 87—88°. — trans-Tetrakosen-13- 
sdure-1, C24H40O2. Analog der vorigen aus Brassidinbromid. F. 66—67°. Amid. Aus A. 
F. 98—99". — Tetrakonlandien ( ?), C44H80, bzw. Atlier (Gę,2Hi3)20. Ais Nebenprod. bei 
der Herst. der trans-Tetrakosensauro. Unl. in Alkali, F. 6r0—62°. (Collect. Trav. cliim. 
Tchecoslovaquie 2- 95—107. Febr. 1930. Briinn, Tschechischc Techn. Hochsch.) Poe.

F. Krauss und Kathe Berge, Bemerhingen zu den Untersuchungen von F. Ober- 
hauser und Mitarbeiter „Uber das.aktive Molekuł der Oxalsaure.“ Entgegen der Meinung 
von Ob e r h a u s e r  (C. 1929. II. 717) u. in Bestatigung friiherer Angaben von K r a u s s  
u. B r u c h h a u s  (C. 1929. II. 717) stellen Vff. fest, daC es eine „akt. Form“ der Oxal- 
saure nicht gibt. Die „Aktivierung“ — durch die die Oxalsaure befiihigt werden soli, 
Sublimat zu Kalomel zu reduzieren — besteht vielmehr in einer Bldg. von Ameisen- 
saure. Eine solche findet s ta tt bei der Rk. von OxalsiLure mit KMn04 oder mit Ammon- 
persulfat, ferner schon beim Kochen von Ammonoxalat mit Sublimat (auch ohne elektr. 
Strom). Bei der ,,Aktivierung“ der Oxalsiiure durch Erhitzen mit FeCl3 u. H20 2 tr itt 
Ameisensaure auch auf; die Red. geht (in neutraler Lsg.) aber auch ohne Oxalsaure 
vor sich. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 568—69. 5/3. 1930. Braunschweig, Techn. 
Hochsch.) B e r g m a n n .

Franz Faltis, Josef Pirsch und Leib Bermann, U ber die Stereocliemie der Allen- 
verbindungen. Vff. haben in analoger Weise wie den Allentelracarbonsduretetradllujlester
(I) aus y-Brom-<x,y-dicarbdtlioxyglutaeonsdureesler (II) (FALTIS u . PlRSCH, C. 1927.
11.1143) imnmehrdensymm.-Allenlelracarbonsduredi-l-menlhyldidlhylesteręill)a,u{zuba,uen 
gcsucht, um die Aussagen der v a n ' t  HOFFschen Theorie betreffs des raumlichen
Baus von Verbb. des Typs ^^>c=c=c<^^ zu priifen. Nach van’t Hoff miissen solche
Verbb. bekanntlich in opt. Antipoden zerlegbar sein, so daB die Synthese von III aus 
Malonsaureiithylmenthylester moglicherweise zu einem nicht halftig zusammen- 
gesetzten Gemisch der Isomeren der Formel IH hiitte fiihren sollen. Sieht man aber 
yon der streng geometr. v a n ’t  HOFFschen Deutungsweise ab u. beschriinkt sich auf 
reine Symmetriebetrachtungen, so miissen nach Ansicht der Vff. von III geometr. 
Isomeren u. nicht opt. Antipoden existieren.
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Malonsaureathyl-l-mentliylesier laBt sieh arn besten durch Umestcrung von Malon- 
ester mit 1-Menthol gewinnen, entgegen den Angaben von S h im ojiura  u. Cohen 
(C. 1922. III. 1166). Einw. von CHC13 u. Na-Athylat in A. fuhrte nicht zur Na-Verb.
IV des Dicarboxyglulaconsauredi-l-menthyldiathylesters (V), sondern zu einem Gemisch 
der Na-Derivate des 1-MenthyUriathyl- u. des Tetraaihyleslers. Wabrend Malonsaure- 
dimenthyl- u. -menthylathylester von A. nieht umgeestert werden, ist dies bei ihren 
Enolaten der Fali, wic durch besondere Verss. gezeigt wurde. Die Synthese von IV 
gelang schlieBlich in Benzol, wenn mit festem Na-Athylat gearbeitet wurde u. durch 
Mentholzusatz die Umesterung durch den freiwerdenden A. ersehwert iTOrde, in einer 
Ausbeute von 20%- Das Hauptprod. war ein Gemisch von Na-Dicarboxylglutacon- 
sauredimenthyldiathyl- mit -tetraathylester. Bromierung u. HBr-Abspaltung fuhrte 
zu III, das ais amorphes Glas erhalten wurde. Die Best. der Aquivalenzrotation ergab 
einen Wert, wie er fiir den Menthylester einer zweimal in cc,/5-Stellung, aber nicht kon- 
jugiert ungesiitt. Diearbonsaure yoraussehen lilGt (vgl. H ild i tc h , C. 1909. II. 1896; 
B u p e , C. 1903. I. 1393). Fraktionierung mit PAe. fuhrte zu 4 gleichdrehenden Frak- 
tionen, so daB eine Bestiitigung der VAn’t  HoFFschen Theorie nicht erbracht worden 
ist. Eher liegt nach Ansicht der Vff. in dem amorphen Prod. ein untrennbares Gemisch 
geometr. Isomerer (mit gleicliem Drehvermogen) vor. — Die Verdrangung der 1-Mentliyl- 
reste mit Methyl- oder Cetylalkohol gelang nicht. — A llentelracarbonsauretelraalhylester(\) 
gab mit 2 Moll. NaOH in absol. A. (unter teilweiser Zers.) ein Na-Salz (VI), das in wss.- 
aceton. Lsg. mit Brucinsulfat umgesetzt wurde. Das erlialtene Prod. wurde in 5 Frak- 
tionen zerlegt, die nach dem Abtrennen des Brucins durch HC1 in W. in ather. Lsg. 
kein Drehungsvermógen zeigten. 

t  H5C2O O C \p —p —p^COOCjjHj H6C ,O O C ^pR n a —p^-COOC9H6
1  ILC2OOC> 0- 0  °^C O O C JL  11  HsC.OOC^0^ - 0 ^ —0<-COOCaH5
H RC2O O C \p — p — P ^ C O O C 8H 5 pr p  q o c

I 10C10O O C > G- ° - ° < C O O -  C10H 19 H r 2 O O P > C ”  C H - C ^ O N aIII J:l10OI0UUO l y  \C 0 0 -  C.oHj,
v H5C200C^p_pH p„^COOC2H8 tt H(,C2OOC^p_p_p,/COOC2H5 ' H 19C10OOC>C'-CH“ GH<COOC10H I0 NaOOC-^ ^-COONa

V e r s u c h e. Malonsdure-l-menthylatliylester, C15H260 4. Aus Malonester u. 
1-Menthol im Olbad (173°). In der Fraktion vom Kp.n 130— 175° (bis 130° ging Menthen 
u. Malonester iiber). Kp.u  161—164°; [oc]d =  —59,7° (in A.); =  —61,7° (in Chlf.). — 
Malonsauredi-l-menQiylester, C2!H 10O.i. Neben dem vorigen (in derselben Fraktion). 
Aus CH3OH Nadeln, F. 60—61°. [a ]D =  — 71,3° (in A.), =  — 176,B (in Chlf.) (vgl. 
H i l d i t c h , l.c.).— Na-Dicarboxylglutaconsauredi-l-menlhyldidtliylesler, GjjH^OgNa (IV). 
Aus 2 Moll. Malonsaure-l-menthylathylester, 4 Moll. alkoholfreiem C2H[;ONa, 1 Mol. 
Chlf. u. 2 Moll. Menthol in Bzl. am W.-Bad, Estrahieren der Salzmasse mit Aceton, 
aus dem sieh IV noch in der Hitze in hellgelbcn Blattern abseheidet. RoUiolette FeCl3- 
Rk. — Allentetracarbonsduredi-l-menthyldidihylesler, C31H,180 8 (HI). Durch Bromierung 
von IV in A. u. Behandeln des Prod. mit Ag20  in sd. Aceton. Amorphes Pulver vom 
F. BI—54° (unscharf); [cc]d =  —66,0— 66,5° (in Aceton). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
691— 702. 5/3. 1930. Wien, Pharmazeut.-chem. Inst. d. Univ.) B e r g m a n n .

William L. Nelson und Leonard H. Cretcher, Die Darstellung des d-Mannon- 
sdure-y-lactons. Nach dem Verf. von H u d s o n  u . I s b e l l  (C. 1929. I I .  1662. 2660) 
gelingt die Oxydation der d-Mannose mit Br zu d-Mannonsaurelacton mit einer Aus
beute von 63°/0 der Theorie an reinem krystallisiertem Lacton. Man braucht nicht 
von reiner Mannose auszugehen, sondern kann aueh Lsgg. derselben yerwenden, dio 
durch Hydrolyse von SteinnuBspiinen bereitet worden sind. 100 g mit l°/o'g- NaOH 
gereinigtes SteinnuBmehl lieferten 40 g reines Lacton. (Amer. Journ. chem. Soc. 52. 
403—05. Jan. 1930. Pittsburgli, Univ.) Oh l e .

Michael Heidelberger und Forrest E. Kendall, Eine krysłałlisierte Aldóbion- 
saure aus Oummi arabicum. Das durch partielle Hydrolyse von Gummi 
arabicum erlialtene Kohlehydrat zerfiillt bei weiterer Hydrolyse in Galaktose u. 
zwei oder mehrere andere komplexe Zuckersauren, u. a. in eine Aldobionsdure, 
die zuerst uber das Cinchonidinsalz, spater direkt krystallisiert erhalten wurde. 
Dio krystallisierte Saure zeigt fallende Mutarotation, liegt also offenbar in der a-Form 
vor. Sie ist nicht zur Lactonbldg. befałiigt. Bei der Hydrolyse liefert sie Glucuron- 
sdure u. Galaktose, bei der Oxydation eine Dicarboxybionsdure, die noch die Naphtho- 
resorcinrk. zeigt u. bei der hydrolyt. Spaltung in Glucuronsaure u. Galaktonsaure zer-
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fallt. Es handelt sich also um eine Glucuronogalalclose, fiir die die beiden Formeln I 
u. II in Frage kommen. Fiir die pyroide Struktur der Glucuronsaurehalfte spricht 
die geringe Hydrolysengeschwindigkeit; fiir die des Galaktoseanteils, daB das Methyl- 
lactolid der Aldobionsaure gleichfalls sehr langsam hydrolysiert wird. Die Stellung 
des Glueuronsaureanteils im Galaktosekomplex wird auf die beiden in den Formeln 
angegebcnen Moglichkeiten durch folgendo Griinde beschrankt: Das Red.-Vermogen 
der Saure, die Mutarotation u. ihre Fiihigkeit zur Osazonbldg. schlieBen Stellung 1, 
letzteres Argument auch Stellung 2 aus. Da die Dicarboxybionsaure ein recht stabiles 
Lacton gibt u. die Lactonbldg. nur im Galaktonsaureteil des Mol. stattfinden kann, 
muB auch die OH-Gruppe 4 der Dicarbonsiiure u. damit auch der Aldobionsaure 
ais solche vorliegen.

H H OH H H OH OH H
I  HOOC— C— Ó— 6— Ć— CH— O— CH,— Ć— Ó— Ć— 6 — CHOH (a)

I l l l | l i l i i
OH H OH H H OH

I----------- o -----------1 1------------O------------ 1
H H OH H

HOOC— Ć— Ć— C— Ć— CH— O
OH H ÓH

I---------- ( 0 -II H OH H
II OCH, 6  Ć— C Ć CHOH (a)

H H ÓH 
-------O----------

V e r s u c h e .  Cinchonidinsalz der Aldobionsaure, C12H20O12-C19H22ON2'2 H20, 
aus W. Nadelrosetten vom F. 172° (Zers.). — Glucuronogalaktose, Ci2H,0O12 • 2 H20, 
aus W. mit Aceton Nadelchen vom F. 116°, Aufschaumen bei 128°. [a]n =  +10,50 
— >■ —7,75° (W.; c =  2,003; fiir die wasserhaltige Saure), +11,6° — ->- —8,56° 
(fiir die wasserfreie Saure); fiir das Na-Salz [oc]d =  •—7,85°. Auf Zusatz von Saure 
bleibt die Drehung konstant. — Glucuronogalaktonsaure, aus der Aldobionsaure durch 
Oxydation mit Ba-Hypojodit nach G o e b e l . Ca-Salz, Ci2H18OwCa • 6 H20, aus W. 
mkr. Nadeln. [a]D — —22,83° (W.; c =  3,943). Zeigt in saurer Lsg. Mutarotation, 
die nach 48 Stdn. beendet ist, unter Bldg. des Lactons. Die Oxydation der Aldobion
saure mit HN03 lieferte Schleiinsaure u. Zuckersaure. — Bei der Einw. von 0,5%ig. 
methylalkoh. HC1 bei 100° entsteht ein siruposes a.-Methyllactolid von [<x]d =  +22,8° 
(W.), nimmt man dagegen die Rk. bei 25° vor, so bildet sich das /?-Methyllactolid, 
gleichfalls sirupós, mit [a]n =  —66,4°. Die Hydrolyse der beiden Lactolide mit
0,1-n. HC1 bei 100° ist erst nach 6 Stdn. beendet. — Bei der Einw. von Phenylhydrazin 
auf die Aldobionsaure in 50%ig. Essigsaure bei 100° fiirbt sich die Lsg. tiefrotbraun, 
oline Abscheidung eines Osazons. Mit A. fallt daraus ein amorphes gelbesProd., das 
aus CH30H  mit A. umgefallt wird. Es liegt scheinbar ein Gemisch des Osazons u. 
seines Phenylhydrazinsalzes vor. — Bei der Spaltung des Kohlehydrats aus Gummi 
arabicum entsteht neben der Glucuronogalaktose noch eine Dicarbozyaldotetronsaure, 
die aus den Mutterlaugen der Aldobionsaure ais amorphes Ba-Salz abgeschieden wurde. 
[cc]d =  —9,3° (W.). (Journi biol. Chemistry 84. 639—53. Noy. 1929. New York,
Presbyterian Hospital u. Coli. of Physicians and Surgeons.) Oh l e .

Karl Josephson, Zur Bezeichnung der verschiedenen ringisomeren Glucoseformen 
ais cc-Zucker oder fi-Zucker. Vf. wendet sich gegen die von O h le ,  E u l e r  u . L i c h t e n -  
STEIN (C. 1 9 2 9 . II. 3223) geauBerte Auffassung, dafl die M onoacetonglucose ein  Deriv. 
der /J-Glucose sei. E r vertritt vielmehr die Ansicht, dafi sie sich von der a-Glucofuranose 
ableitet, indem er sich auf die bekannten Unterss. von T a n r e d ,  B o e s e k e n ,  P i c t e t ,  
M i c h a e l i s  u . K u h n  u . S o b o t k a  sowie von H a w o r t h  u . M itarbeitern stutzt u. 
annimmt, daB die Konfiguration der a-Formen in der furoiden Gruppe die gleiche is t  
wie bei den pyroiden. (S ven sk  Kem. Tidskr. 42 . 12—16. Jan. 1930.) O h le .

E. Voto5ek und F. Valentin, Unlersuchungen in der Reihe der Rhodeose (d-Galakto- 
methylose) und der Epirhodeose (d-Talomelhylose). Yff. stellen eine Reihe von Abkomm- 
lingen der Rhodeose u. Epirhodeose dar. Ihre opt. Eigg. stelien durchaus im Einklang 
mit den Regeln von H u d s o n  u . L e v e n e .  Die krystallisierte Rhodeose liegt in der
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a -Form vor. [a]n19 =  -1-127,0°— >■ +76,3° (W.; c =  10). Gesohwindigkeitskonstante 
der Mutarotation 0,0236. Extrapolierter Anfangswert =  +143,9°, berechnet nach 
H u d s o n  +  144°. — cc-Methylrhodeosid, C,Hu 0 5, aus Rhodcose mit 0,25% HC1 ent- 
haltendem absol. CH3OH 50 Stdn. bei 100°. [<x]d =  +189,9° (W.; c =  10,095). — 
Benzylphenylhydrazon der Bhodeose, aus gewóhnlichem A., F. 178—179°, [a]n =  —14,9° 
(CH3OH; c =  0,403). —  Phenylhydrazid der Bhodeonsaure, aus 85%ig. A. Nadeln 
vom F. 205°, [<x] d =  +12° (W.; c =  0,993). — Phenylhydrazid der Epirhodeonsdure, 
aus W. Nadeln vom F. 179°, [oc]d = —17,7° (W.; c =  1,271). — Lacton der E pi
rhodeonsdure, aus Rhodeonsaure durch Epimerisation mit Pyridin. Trennung der 
beiden Sauren uber die Ba-Salze, von denen das der Rhodeonsaure in W. swl. ist. Es 
krystallisiert in Bliittchen, wahrend das Ba-Salz der Epirhodeonsdure Nadeln bildet. 
Das Lacton bildet nicht hygroskop. Krystalle vom F. 128° u. [a]i> =  —28,6 (W. ; c — 10); 
Gleicligewichtswert nach 6 Tagen. Der abgelesene Anfangswert liegt nur wenig hóher. — 
Lacton der Rhodeontetronsaure, aus Rhodeotetrose durch Oxydation mit Br-W. 
Hygroskop. prismat. Krystalle, [a]n =  +44,2° (W.; c =  0,7). Zeigt keine Muta
rotation. — Rhodeotetrose, durch Abbau der Rhodeose nach WoHL, Syrup, [a]n =  
+  32,4° (W.). — Methylphenylhydrazon der Epirliodeose, F. 136°. — Epirhodeit, durch 
Red. der Epirhodeose mit 2,5%ig. Na-Amalgam in schwacli schwcfelsaurer Lsg. 
Syrup. Geroinigt iiber das Dibenzalderń'., aus gcwóhnlichem A. Nadeln vom F. 184°. 
Durch Hydrolyse desselben mit 5%ig. H2S04 bei 100° entstand der reine Epirhodeit, 
CoH^Os, aus W., Krystalle vom F. 104°, [oc]d21 =  +2° (W.). (Collect. Trav. chim. 
Tchścoslovaquie 2. 36—46. Jan. 1930.) O h le .

E. Voto6ekund V. Kućerenko, Untersuchungen in  der Beihe der Fucose {l-Galakto- 
methylose) und der Epifucose (l-Talomethylose). (Vgl. vorst. Ref.) Epifuconsaure, aus 
Fuconsaure durch Epimerisation in Pyridin, Trennung der beiden Sauren iiber die 
Ba-Salze, von denen das der Fuconsaure wieder in W. leichter 1. ist ais das der Epi
fuconsaure. Reindarst. der Epifuconsaure iiber ihr Phenylhydrazid, aus 85%ig. A. 
Krystalle vom F. 178°. [<x]d20 =  +18,0° (W.; c =  1,611). Daraus das Lacton der 
Epifuconsaure, aus gewóhnlichem A. Krystalle vomF. 126—127°, [a]D20 =  +36,7°—->- 
+  31,0° (W.; c =  7,084, Gleichgewicht nach 3 Tagen). — Epifucose, aus vorst. Verb. 
durch Red. mit 3%ig. Na-Amalgam. Reinigung iiber das Methylphenylhydrazon, 
CuHjgOjN;,, aus W. Krystalle vom F. 137°. Die daraus mit Benzaldehyd regenerierte 
Epifucose blieb syrupos. [a]n =  —96,9° (W.). p-Bromplienylosazon F. 203—203,5°. — 
Epifucit, durch erschopfcnde Red. des Lactons der Epifuconsaure mit 3°/„ig. Na- 
Amalgam u. Reinigung iiber das Dibenzalderiv., aus A. Krystalle vom F. 183°, [cc]d =  
+  39,7° (Chlf.; c =  1,572). Daraus durch Hydrolyse mit 5°/0ig. H2S04 bei 100° 
Epifucit, F. 104°, [a]n =  —2,3° (W.; c =  2,890). (Collect. Trav. chim. Tclićcoslovaquie
2. 47—53. Jan. 1930. Prag, Tschech. Techn. Hochsch.) Oh l e .

William Lloyd Evans und Marjorie Pickard Benoy, Der Mećhanismus der 
Kohlenhydratoxydation. XI. Die Wirkung von Kaliumhydroxyd auf Maltose. (X. vgl.
C. 1928. II. 2125; vgl. auch C. 1930. I. 200.) Zur Anwendung gelangten Lsgg. von 
Maltose, die in bezug auf die Zuckerkonz. 0,25 molar waren u. dereń KOH-Konz. 
von 0,1-n. bis zu 9,0-n. anstieg. Nach 48-std. Einw. bei 25 u. 50° wurden die Rk.- 
Gemische quantitativ untersuckt auf Essigsaure, Milchsaure u. Ameisensćiure. Da- 
neben liefen Ansatze mit wss. alkoh. Maltoselsgg. von gleicher Zucker- u. Alkalikonz. in 
Ggw. von Phenylhydrazin zum Nachweis von Brenztraubenaldehydosazon. Die Ergeb
nisse werden verglichen mit dem Verh. śiquivalenter Glusosemengen unter den gleichen 
Bedingungen. Maltose gibt hohere Ausbeuten an Ameisensiiure ais Glucose, dagegen 
geringere an Brenztraubenaldehydosazon, Milchsaure u. Essigsaure. Diese Ergebnisse 
stehen im Einklang mit der Annakme, daC die Spaltung iiber das 1,2- u. 2,3-Endiol 
der Maltose verliiuft bis zur 2-Glucosidoerythrose, die in Erythrose u. Glucose zerfallt, 
um dann in ublicher Weise weiter abgebaut zu werden. — Bei Alkalikonzz. von
0,05- bis 0,42-n. KOH bildet sich Mannose, identifiziert ais Hydrazon. Sie laCt 
sich erst nach 11-tagiger Rk. nachweisen u. erreicht nach 19 Tagen einen konstanten 
Wert. (Journ. Amer. chem. Soc. 52- 294—307. Jan. 1930. Columbus, Univ.) Oh l e .

P. Karrer und E. v. Krauss, Polysaccharide. XXXX. (XXXXII. ?) Beitrag 
zur physikalischen Struktur der Starkę. (XXXXI. vgl. C. 1930. I. 145.) Nachdem Vff. 
erneut darauf hingewiesen liaben, daB fiir die Lóslichkeitseigg. u. das chem. Verh. der 
łiochmolekularen Kohlenhydrate der physikal. Zustand derselben ganz allgemein von 
maBgebender Bedeutung ist, beschreiben sie neue Fraktionierungsverss. an der Starkę. 
Yon reiner Kartoffel- oder Tapiokastarke wurde ein l%ig- Starkekleister erzeugt, u.
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dieser durch Zentrifugieren in eine diinnfl. Lsg. der Fraktion A u. den kleisterfórmigen 
Anteil der Fraktion C abgetrennt. Durch Auswasehen von C wurde eine dritte Frak- 
tion B gesammelt. Isolierung der Fraktionen durch Fallung mit A. u. Trocknen mit A. 
u. A. — I. Die Viscositaten der Starkefraktionen in ihrer Abhangigkeit vom Druck hangen 
davon ab, ob die Kolloidteilclien strukturiert sind, oder nicht. Die Lsgg. von A u . B 
folgen dem P oiS E U IL L E schen  Gesetz, ihre Kolloidteilchen sind also niclit strukturiert. 
Bei den Lsgg. von C nimmt dagegen die relatiye Viscositat mit steigendcm Druck er- 
heblich ab. In diesen Lsgg. liegen also strukturierte Kolloidteilchen vor. — II. Der 
Phosphorgehalt der Starkefraktionen A, B u. C weist k e i n e  erheblichen Schwankungen 
auf, trotzdem die A-Fraktionen nicht kleistern. Iiieselsdure war in allen 3 Fraktionen 
abwesend. Auch im N-Gehall der 3 Fraktionen bestelien keine erheblichen Unter- 
schiede. Er betriigt bei der A-Fraktion aus Kartoffelmehl 0,03%, fiir die C-Fraktion
0,02°/o N. Vff. bringen ihre Ergebnisse in Zusammenhang mit der von H e s s  u . S m it h  
beobachteten Lamellenstruktur des Starkekorns. — III. Die Jodrkk. der A- u. B-Frak- 
tionen fallen blau aus, die der C-Fraktion gleichfalls, wenn sehr wenig Jod angewendet 
wird, sonst violett. — IV. Die Acetylierung der Starkefraktionen fuhrt zu 3 Triaeetyl- 
starkepraparaten, die sich in ihrer Loslichkeit sehr erheblich unterscheiden. Die Acety
lierung erfolgte in Pyridin bei 100°, nur die Lsg. von C wurde dabei gallertartig. Alle
3 Acotate losen sich in organ. Losungsmm. nicht vollstandig, vom Acetat C lassen sich 
nur Spuren in Lsg. bringen. (Hclv. chim. Acta 12. 1144—52. 2/12. 1929. Zurich, 
Univ.) Oh l e .

Leo Lehrman, Die mit Weizenstarke assoziierten Fettsauren. (Vgl. C. 1929. II. 
1396.) Die untersuchte Weizenstarke enthielt nur Spuren von durch ]?Ae. extrahier- 
baren Anteilen. Nach Hydrolyse mit HC1 ergaben sich 0,95% ,,Fett“ . Die Fettsauren 
bestanden aus 35% Palmitińsaure (F. 62°, Phenylhydrazid F. 110°), 41% Olsaure 
(Dioxystearinsaure, F. 126—127°, Ba-Salz F. 216°) u. 24% Linolsdure (Tetraoxy- 
stearinsaure, F. 154—155°, Tetrabromstearinsaure, F. 113—114°). N, S, P, Halogene, 
Unverseifbares u. Glycerin waren nicht nacliweisbar. — Bei der Oxydation der un- 
gesatt. Fettsauren mit KMnO,, wird die Olsaure erst angegriffen, wenn alle Linolsaure 
osydiert ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 808—11. Febr. 1930. Coli. of the City of 
New York.) Os t e r t a g .

E. Angelescu und O. Manolescu, Einwirkung gewisser Neutralsalze auf die 
Hydrolyse von Starkę durch anorganische Sauren. (Vorl. Mitt.) MgS04 u. besonders 
Na2S04 liben einen aufierordentlich stark hemmenden EinfluB auf die Hydrolyse von 
Starkę durch Schwefel- oder Salzsaure aus, u. zwar noch in Konzz. von 0,01-n. 0,5 bis
1,5-n. Lsgg. vcrhindern vollig die Hydrolyse. Wo fiir die Stśirkehydrolyse nur sehr 
hartes W. zur Verfiigung steht, wird man also die Anwendung von H 2SO., ais Katalysator 
vermeiden. (Bulet. Soc. Chim. Romania 11. 99—102. Okt. 1929. Bukarest, Inst. fiir 
landwirtsch. Chemie der Univ.) BERGMANN.

Ame Pictet und Hans Vogel, Uber die Natur der gefarbten Produkte, die bei der 
Einwirkung von Jod auf Starkę und ihre Derivate entstehen. (Vgl. C. 1929. II. 1787.) 
Vff. diskutieren die Frage, ob die durch Einw. von Jod auf Starkę u. Dextrine ent- 
stehenden Prodd. ais chem. Verbb. aufzufassen sind oder nicht. Da das durch Depoly- 
merisation der Starkę mit Glycerin gewonnene Trihexosan keine Farbrk. mit Jod 
mehr gibt, dagegen das auf ahnlichem Wege bereitete Isotrihexosan eine intensiv 
violette Farbrk. liefert u. auch das daraus bereitete Isodihexosan noch von Jod rot- 
braun gefarbt wird, vertreten Vff. die Ansicht, daB es sich bei diesen gefarbten Prodd. 
um chem. Verbb. handelt, denn die beiden Hexosane sind keine Kolloide mehr. Ferner 
geht daraus hervor, daB die Fahigkeit, mit Jod gefiirbte Additionsprodd. zu liefem, 
aufs engste mit der Konst. dieser Verbb. im Zusammenhang steht. Sie ist wahr- 
scheinlich an dem Anhydrid-0 lokalisiert, dessen Lactolring bei der Hydrolyse zu 
dem entsprechenden Tri- bzw. Disaccharid aufgesprengt wird. (Anales Soc. Espanola 
Fisica Quim. 27. 450—53. Juli/Aug. 1930. Genf, TJniv.) Oh l e .

A. D. Barbour, Enzymatische Hydrolyse von Glykogen. Die Hydrolyse von 
Glykogen kann mit einem Glyeerinextrakt aus frischem Muskel- oder Lebergewebe 
bei einem optimalen pH von 6,3 ausgefiihrt werden u. fiihrt wahrseheinlieh zur Bldg. 
eines Trisaccharids. Der Zucker zeigt 30% Red. der Glucose u. besitzt ein [<x]Hg =  
+181°. Er geht sehr leicht in ein Anhydrid mit 8,5% Red. u. [<x]Hg =  +187° iiber. 
Die Glykogenspaltung durch Muskelenzym wird durch das Trisaceharid, das An
hydrid, sowie durch Saccharose und Glucose gehemmt, NaCl, Na- u. K-Phosphat 
u. Harnstoff zeigen eine beschleunigende Wrkg. Verss. zur enzymat. Synthese des
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Glykogens vom Trisaccharid u. Anhydrid aus waren erfolglos. Bei dem Glykogen- 
abbau durch Speichel- u. Pankreasamylase wird das Trisaccharid nicht gebildet, 
hier treten ais Spaltprodd. Isomaltose u. Glucose auf; Maltose schcint zu fehlen. 
(Journ. biol. Chemistry 85. 29—45. Dez. 1929. Toronto, Canada, Univ.) W e i d .

Hamni, Die chejnische Analogie zwischen Starkę und Cellulose. Gegeniiberstellung 
der gemeinsckaftlichen Rkk. der Starkę u. Cellulose, wie die Bldg. der Xanthogenate, 
der Ester u. Ather. (Dyer Calico Printer 63. 202. 15/2. 1930.) B r a u n s .

D. Marotta, Uber den chlorierten Kohlensauredimethylester. Vf. nimmt die Unters. 
des von Co u n c l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 13 [1880]. 1697) durch Einw. von trocknem 
Chlor auf Kohlensauredimethylester erhaltenen Prod., das dieser ais Kohlensaure- 
bislrichlormeihylesler auffafite, wieder auf. Es ergibt sich, dafi die Verb. sich wirklich, 
wie Co u n c l e r  es erwartete, bei hoher Temp. in Phosgen umwandelt, u. daB sie bei 
vielen Rkk. dasselbe Verh. wie Phosgen zeigt: sie liefert mit A. Kohlensaurediiilhyl- 
ester sowie Chlorameisensaurećithylester, mit Ammoniak Harnstoff, mit Na-Phenolat 
Kohlensdurediphenylester. Dies Verh. des CoUNCLERschen Prod. laBt Zweifel an seiner 
Konst. ais (CC13)2C03 entstehen, da sich auf diese Weise seine Umwandlung in Phosgen, 
die sich nicht in dem von Co u n c l e r  angenommenen Sinne unter gleichzeitiger Bldg, 
von anderen chlorierten Prodd. vollzielit, nicht gut erklaren laBt. Die Umwandlung 
erfolgt so, ais ob es sich um eine Depolymerisation: C30 3Cl|j — ->- 3 C0C12 handelte. 
Ebenso konnte aucli der dem CoUNCLERschen Prod. analoge Chlorameisensaure- 
trichlormethylester ais Polymeres des Phosgens aufgefaBt werden. Die Kondensationen 
des Phosgens lassen sich nach einem von F. H o f m a n n  (Ztschr. angew. Chem. 21 
[1908]. 1986) angegebenen Schema erklaren, nach dem sie analog den Kondensationen 
der Aldehyde verlaufen, die im wesentlichen durch die Doppelbindung der Carbonyl- 
gruppe bedingt sind. So erklart I  die Bldg. von Chlorameisensauretrichlormethylester 
aus 2 Moll. Phosgen. Analog erklart II die Bldg. von Kohlensaurebis-[triehlormethyl-

/  ' ' \  C l /  \ C 1
ester] aus 3 Moll. Phosgen. Auf die Weise ware auch das CoUNCLERsche Prod. in der 
Ton ihm angenommenen Konst. ais ein Deriv. des Phosgens zu betrachten. Dennoch 
laBt sich damit sein Verh. gegen ALkali nicht erklaren. Die sehr langsam verlaufende 
Hydrolyse durch Alkali imterscheidet sich auffallend von der Leichtigkeit, mit der 
sich sonst Ester im allgemeinen u. Kolilensaurealkylester im besonderen verseifen 
lassen. Das Verh. der Verb. laBt sich vielleicht besser in Einklang bringen mit Konst. III 
eines wirklichen Trimeren des Phosgens. Danach ware die Verb. ein Chlorderiv. des 
Trioxymethylens (IV) v o n P R A T E S l (Gazz. chim. Ital. 14 [1884], 139). —  Verb. C303Cle, 
aus Kohlensauredimethylester unter Durchleiten eines trockenen Chlorstroms im 
Sonnenlicht. Aus PAe. Krystalle, F. 79°. L. in A., PAe. u. Bzl., riecht intensiv nach 
Phosgen. Bei der Dest. zwischen 203° u. 207° zers. sich die Verb. nicht merklich. — 
Beim Erhitzen im geschlossenen Rohr auf 310° wahrend 2J/2 Stdn. findet keine merk- 
liche Zers. s ta tt, nach 3-std. Erhitzen auf 360° jedoch ist beim Offnen des Rohres 
starker Druck zu bemerken, u. das entstandene Gas wird ais Phosgen identifiziert. — 
Beim Erhitzen mit Schwefelsaure verandert sich das Prod. nicht. — Mit k. Alkali- 
hydroxyden findet keine merkliche Zers. sta tt, in der Warme findet Veranderung 
unter Bldg. der Zers.-Prodd. des Phosgens sta tt. Bei der Einw. von A. entsteht unter 
Salzsaureentw. Chlorameisensaureathylesłer u. Kohlensaurediathylesier. Mit Na-Phenolat 
entsteht Kohlensaurediphenylester (F. 79°). Mit Ammoniak wird Harnstoff erhalten. 
(Gazz. chim. Ital. 59. 955—61. Dez. 1929. Rom, Labor. der Sanita Pubblica.) F ied .

Armand Joseph Henri Houssa und Henry Phillips, Einige vom Siandjmnkt 
der Waldenschen Umkehrung interessante Iieaktionen des Chlorkohlensaure-d-fi-octylesters. 
Chlorkohlensaureester opt.-akt. Alkohole sind bisher im Hinblielc auf die WALDENsche 
Umkehrung noch nicht untersucht worden, obwohl sie (mit Phosgen) ohne Racemisierung 
gewonnen werden konnen u. mit carbonsauren Alkalien u. p-toluolsulfinsaurem Na 
die entsprechenden Ester, mit Tertiiirbasen (unter C02-Abspaltung) Alkjdhalogenide

O O



1 9 3 0 .  I . D . Or g a n isc h e  C h e m ie . 2 5 4 7

liefern. — Chlorkóhlensaure-d-f}-'octylesler (I) reagiert mit K-Benzoat (analog K-Acetat) 
unter Bldg. von Benzoesiiure-d-fi-oclylcslcr (DI) in opt. reinem Zustand; daraus ergibt 
sich, daB die Rk. iiber ein gemischtes Anliydrid der Formel II in dem dort angegebenen 
Simie verlauft, also ohne Angriff auf die alkoh. C—O-Bindung. Durch primiire Addition 
von A. an II crklart sioh die Bldg. von Benzoesaureathylester u. (2-/?-Octanól beim 
Arbeiten in alkoh. Lsg. Die Bldg. von Toluolsulfinsaure-nf-/j-octylcster aus Toluolsulfin- 
siiure u. I verliiuft analog iiber IV nach dem dort angegebenen Sehema, weil beim 
Rk.-Ablauf V mindestens teilweise die Sulfonbldg. hiitte eintreten miissen, die bei 
der Rk. von Alkylhalogeniden mit dem Salz yorherrscht u. weil sonst durch Hydrolyse 
kein opt. reines d-/?-Octanol hiitte gebildet werden konnen. Die Bldg. von jS-Cloroctan 
ausIu .P y ., bei der die Rk. sichamasymm.C abspielt, verlauft hingegen unter W a l d e n - 
scher Umkelirung: man erliiilt aus 1-Ester von I fast opt. reines d-fi-Chloroetan.

I <J.00.0B < gg»  0̂ ' H-0. | o j l c . H ,  m  <W,.OO.O.OH<§g»

IV c6H17.
:0 i 0 : O:
jć-oj • S-C6H,-CIL, V Csl l i7. 0 -U

o

V e r s u o li e. Bssigsdure-l-ji-oclylesler, C10H20O2. Aus I (1-Ester) u. K-Acetat, 
neben Octylen u. l-/3-Octanol, Kp .31 90—91°. Wurde nicht rein erhalten. — IJanzoc- 
saure-l-f)-octylester, C15H220 2 (III). Aus I  (I-Ester) u. K-Benzoat. Kp.j 105—110°. 
a255iei =  —9,27. Nebenher bildete sich l-/!-Octanol, identifiziert ais saurer Phthal- 
saureester, F. 75°. — p-Toluolsulfinsaure-d-p-octylesler, C15H210 2S (gemaB IV). Aus 
I (d-Ester) u. p-toluolsulfinsaurem Na. Wurde nicht rein isoliert. Hydrolyse lieferte 
fast reines d-/?-Octanol (Drehung s ta tt 9,63 nur 8,60). I  (1-Ester) u. das Na-Salz in A. 
lieferten 1-jS-Óctanol, p-Toluolsulfinsaureathylester, Kohlensaure-l-/?-octylatliylester u. 
vielleiclit p-Toluolsulfinsaure-l-/3-octylester. d-fi-Chloroetan, C8H17C1. Aus I (1-Ester) 
u. Py. bei 100°. Kp .10 65—66°, a20646l == 31,70 s ta tt 36,6S. (Journ. chem. Soc., London
1929. 2510—15. Nov. 1929. Battersea Polytechn.) B e r g m a n n .

L. Zahlova, Kondensaiion des 2,3-Diaminóbutans mit Schwefelkohlenstoff. Bei der 
Kondensation von 2,3-Diaminobutan (vgl. C. 1929. II. 547) mit CS2 erhielt Vf. zunaehst 

ein unbestiindiges Additionsprod., die Dithiocarbaminsaure 
CH3 • CH—NH ^  NH2• CH(CH3)• CH(CH3) ■ N H ■ CSSH, die beim Erhitzen mit W.
CH3-CH NH °dcr A. unter Abspaltung vonII2S in densymm.Dimethylathylen-

thiohamstoff (nebenst.) iiberging.
V e r s u c h e .  Dithiocarbaminsaure C,Hn N 2S2. Aus 2,3-Diaminobutan u. CS2 in 

96°/0ig- A. Amorpher, schwach brauner Kórper, F. 144° (Zers.), wl. in k. W., A. u. 
Aceton, unl. in PAe., Chlf., Bzl. — Symm. Dimethyldthylenthiohanistoff, C6H]0N2S. 
Aus vorigem durch Erhitzen mit W. unter H2S-Abspaltung. Aus W. u. A. lange 
Nadeln, F. 198°, 11. in w. W., A. u. Aceton, wl. in k. W., swl. in A., Bzl., Chlf. u. PAe. 
Doppelsalz mit HgCl2, C6H10N2S-HgCl2. Amorpher Korper, der nach einigen Stdn. 
krystallisierte. Doppelsalz mil PlClt , (C5H 10N2S2)2PtCl4. Orangcbraunes Pulver, unl. 
in k. W. u. A., wl. in denselben Lósungsmm. in der Warme. (Collect. Trav. chim. 
TchócosIovaquie 2. 108—11. Febr. 1930. Briinn, Masaryk-Univ.) P o e t s c h .

Kathleen Lonsdale, Die Struktur des Benzolrings in Ce(CH3)e. (Vgl. C. 1930.
I. 1289.) Zwei Schwierigkeiten, die sićh der Unters. der Bzl.-Struktur mittels Róntgen- 
strahlen bieten, sind der fl. Zustand des Bzl. bei gewohnlicher Temp., u. der Umstand, 
daB seine an sich zur Unters. geeigneten Deriw . bisher stets mehr ais ein Molekiil im 
Elementarbereich enthielten. Daher konnten die bisherigen Unterss. nicht mit Sicher- 
heit entscheiden, ob der Bzl.-Ring wirldich eben oder gestuft ist. Im Hexamethyl- 
benzol fand die Verfasserin eine Verb. (F. 164°) von triklinem Elementarbereich, der 
nur e i n  Molekuł enthalt. Die Messungen wurden mittels des Ionisationsspektrometers 
u. einer Coolidgerohre mit Mo-Antikathode ausgefiihrt. Die gemessene Dichte betragt
1,042 bei 18,5°. Die ausfuhrliche Strukturunters. (s. Original) ergab fiir die Dimensionen 
des Elementarbereiches a =  9,010 A; 6 =  8,926 A; c =  5,344 A, u. fur die Winkel 
a =  44° 27"; fi — 116° 43', u. y  =  119° 34'. Die Unters. ergab weiter eindeutig, daB 
die Molekel ringfórmig ist, u. daB die C-Atome des Ringes samtlich innerhalb von 0,1 A 
in e i n e r  Ebene, der |001|-Spaltebene, u. zwar im Abstand von jo 1,42 A, liegen. Die 
Molekel hat somit die Sechsringstruktur des Graphits. Drci der Valenzen der aromat. 
C-Atome liegen in einer Ebene, so daB die C-Atome der Methylgruppen in der Ring-
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ebene liegen. Von der vierten Yalenz kann nur ausgesagt werden, dafi sie so g e r ic h te t  
sein mufi, daB die sechs verfugbaren Valenzen der Ringatome dem Bing ein Symmetrie- 
zentrum geben, was die stat. K EK U LEsche Formel ausschlieBt. Die Methylgruppen 
reflektieren nicht wie Einzelatome, ihre Reflexionskraft ist vielmehr stark nach dem 
Bzl.-Ring zu verschoben. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 3 . 494—515. 6/4.
1929.) K y r o p o u l o s .

A. Angeli und Zvi Jolles, tlber Oxydalionswirkungen der normalen Diazohydrate. 
Dio n. Diazohydrate, die unter der Einw. von Na-Stannat ihr Sauerstoffatom verlieren 
u. ein labiles Diimid bilden, das in den KW-stoff ubcrgeht (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 819), 
konnen infolgedessen ais Oxjfdationsmittel dienen. Eisgekuhltes Benzoldiazonium- 
chlorid oxydiert in alkal. Lsg. z. B. eine konz. wss. Lsg. von Ferrosulfat zur Ferriverb. 
In  dem Rk.-Gemisck konnten Bzl., Azobenzol u. Phenylazid identifiziert werden. — 
Im Gemisch mit Wasserstoffsuperosyd findet lebhafte Entw. von Stickstoff u. Sauer- 
stoff statt. — Mit Hydroxylamin findet Stickstoffentw. statt. — K-Ferroeyanid wird zu 
Ferricyanid oxydiert. — Ammoniumsulfid in verd. Lsg. triibt sich bei Zusatz von alkal. 
Diazohydratlsg. sofort unter Abscheidung von Schwefel. Zur Ausfiihrung dieser Rkk. 
mit kleinen Mengen eignct sich besonders gut das Benzolazoxycarbonsaureamid, das 
sich unter dem EinfluB von Alkalien sofort nach I zers. u. n. Diazohydrat bildet. Dics 

I C6H5-N(: 0 ):N -C 0-N H 2 +  H20 =  C„H6-N{: O): NH +  C02 +  N  H3 .
Verh. ais oxydierendes Agens ist ein neuer Beweis fiir die Struktur der n. Diazohydrate 
ais N-0xyde. Die n. Diazohydrate lassen sich mit dem Hydroxylamin vergleichen, 
das, wahrend es gewóhnlich ais Red.-Mittel wirkt, in alkal. Lsg. auch osydierend 
reagieren kann, in wclchem Falle es seinen Sauerstoff oxydartig gebunden enthalt u. 
infolgedessen leicht abgeben kann. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 10 . 320 
bis 322. 1929. Florenz, Univ.) F ie d le r .

Fr. Fabrykant, tJber organische Wisniutverbindungen. j)-Bromslyrol liefert bei 
der Rk. der nach GRIGNARD liergestellten Organo-Mg-Verb. mit BiCl3 ein wahrschein
lich aus (o-Tristyrolwismid u. Diphenylbutadien bestehendes Gemisch. Nach Ent- 
fernung des Diphenylbutadiens durch Krystallisation aus A. blieben nur ldeine Mengen 
der Bi-Verb. zuriick; 11. in A. u. Chlf. (XVII. Sprawozdania z prac państwowego insty
tu tu  farmaceutycznego 1 9 2 7 . 13 Seiten Sep.) S chónpeld .

Thomas Martin Lowry und Frank Lathe Gilbert, Untersuchungen iiber Valevz. 
XIV. Ein optisch aklives Telluroniumsalz. Phenyl-p-tolyh>iethylleUuroniumjodid. 
(XIII. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 506.) In direkter Fortsetzung der Arbeit von L e d e r e r  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 4 9  [1916], 1615) gelang es, das Phenyl-p-tolylmethyllelluronium- 
jodid in die opt. akt. Komponenten zu spalten, wodurch der tetraedr. Bau des vier- 
wertigen Tellurs bewiesen ist. Die Verb. wurde mit Hilfe der entsprechenden Silber- 
salzo in ein Bromcampher-n-sulfonat u. ein Campher-fl-sulfonat iibergefuhrt, aus welchen 
die opt. akt. Jodide hergestellt wurden. Das Bromcamphersulfonat zeigt Mutarotation, 
der Wert fur [M]18610i steigt von +262° bzw. 316° auf 344—346° (Bromeampher- 
sulfosaure =  +347°). Das aus dem Sulfonat hergestellte Jodid raeemisiert sich uber- 
aus schnell (Halbwertszeit wenige Min.). Die Rotationskurven sowrohl des Jodids 
wie der Camphersulfonate entspreclien nicht einer unimolekularen Rk. Ein genauer 
Wert fiir die Drehung des Kations [TeC6H6CH3C7H7]+ lieB sich wegen der groBen 
experimentellen Schwierigkeiten nicht angeben, jedoch ist die Drehung mit groBer 
Wahrscheinlichkeit >  85°, die ersten Ablesungen u. korrigierten Werte sind +30° 
u. +26°.

Y e r s u c h e .  Aus Ag-d-bromcampher-jt-sulfonat u. Phenyl-p-tolylmethyl- 
telluroniumjodid, F. 73—74°, in Aceton l-Plienyl-p-tolylmethyllelluronium-d-broin- 
campher-Ti-sulfonat, C24H 2i)0 4BrSTe, aus Aceton u. Essigester mit A. farblose Krystalle 
vom F. 180—181°, in Essigester u. Aceton Drehungen von +262° — >- 347° bzw. 
+311° — >- 346°. Aus dem Bromcamphersulfonat in Aceton mit K J  das l-Plienyl- 
'p-tolylmethyllelluroniumjodid, F. ca. 67° (Rotationswerte siehe Kurven im Original). 
Aus Phenyltolylmethyltelluroniumjodid u. dem Ag-Salz der REYCHLERschen Saure 
d-Plienyl-p-tolylmethyltelluronium-d-camplier-fi-sulfonal, C24H30O4STe, amorphe M., in 
Aceton [M]185461 138° — >- 126°. im Laufe einer Woche. Das mit K J  gefallte Jodid 
zeigtc F. 70—72°, war jedoch inakt. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2867—76. 
Dez. Cambridge, Univ.) T a u b e .

John E. Foglesong und I. L. Newell, Die Bedukłion von Mononitrobrenzcatechinen. 
Darst. von 4- u. 3-Niłrobrenzcalechin nach W e s e l s k y  u . B e n e d i c t  (Monatsh. Chem.
3 [1882], 386); das 3-Isomere liiBt sich aus dem Rk.-Pi'od. zweckmaBig durch Aus-
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kochen mit kauflichem Petroleumheptan (Kp. oa. 100°) gewinnen. Ausbeuto 80°/o der 
Theorie, davon 5—8%  3-Nitrobrenzcatechin. Die Aminę lassen sieli durch Red. mit 
Sn u. HC1 oder HBr gewinncn; zur Darst. der freien Base darf man kein starkes Alkali 
verwenden, da die Base sonst durch Luft zerstort wird. — 3-Aminobrcnzcalechin C0H7O2N. 
Aus dem HCl-Salz mit gesatt. ISraHCO;)-Lsg.; man filtriert u. wiischt in C02-Atmos- 
phare. Fast farhlose Prismen. F. 120—122° (Zers.). LI. in W. u. A., schwerer in Bzl. 
Farbt sich an der Luft dunkel. C0H,O2N -|- HC1. Schwach graue Nadeln oder Tafeln 
aus 85°/o>g- A. F. 196—202°. LI. in W. (schwach violett), 11. in A., A., schwerer in 
Bzl., PAe. Gibt eine violette FeCl3-Rk. O.O.N-Triacetylverb. C12H13O0N. SpicGc aus 
20%ig- A. F. 97°. LI. in A., Chlf., wl. in k., 11. in h. A., W., Toluol. O.O-Diacelylterb. 
C]0Hn O,,N. Schwach graue Tafeln aus 50%ig. A. F. 167—168°. Wl. in k., 11. in h. W. 
Gibt in Essigsaure mit NaN02 eine goldgelbe Nilrosoverb. — 3-Acelaminobrenzcalechin 
CsH0O3N. Mkr. Spiefle aus Toluol oder Chlf., Tetraedcr aus W. F. 124—125°. LI. 
in W., unl. in PAe. Gibt eine olivgriine FeCl3-Rk. Die wss. Lsg. wird an der Luft rot. — 
4-Aminobrenzcateclńn zeigte die von JACOBS u. HEIDELBERGER (Journ. Amor. chem. 
Soc. 4 1  [1919]. 467) angegebenen Eigg. (Journ. Amer. ehem. Soc. 52 . 834—37. 
Febr. 1930.) O s t e r t a g .

M. Busch und Robert Kammerer, Zur Kenntnis der Oximisomerie. Von Th. Rai- 
KOWA ist dic Ansicht vertreten worden (C. 1 9 2 9 . II. 2324), daB alle Oxime, in denen 
der doppelto gebundene Kohlenstoff mit einer Methyl- oder Methylengruppe ver-

bunden ist, nicht in (syn-anti)-isomeren Formen
_0 __q jj2_______ y  _q _ q j j __ auftreten, sondern daB ein Pseudoxim auftrete

A i (s. nebenst.). Die Rotfarbung solcher Oximc mit
^O H  M I • OH FeClj zeigt das Auftreten der Oxaminform an.

Vff. liaben in Bestatigung dieser Ansicht fest-
gestellt, daB die z w e i Oxime des co-(p-Toluidino)-acetophenons (I) n ic h t  geometr. 
Isomere, sondern desmotrope darstellen (bei Phenacylaminen scheint dieser Isomeri- 
fall sehr verbrcitet zu sein). Es wurde namlich ein n- (niedrigschmelzendes) u. ein
h- (hoehschmelzendes) Oxim vom F. 92 bzw. 97° erhalten. Die beiden Substanzen
sind in sd. Alkohol noch bestśindig, im SehmelzfluB dagegen findet zum groBen Teil 
die Umlagerung h — y  n sta tt. Das das h-Oxim bei der BECKMANNschen Umlagerung 
mit PC15 in A. in 'p-Toluidinoacelanilid (III) ubergelit, liegt in ihm — im Sinne der 
bekannten M ElSENHEiM ERschen Untcrss. — dic syn-Methylform (II) vor. Das n-Oxim 
ging mit PCl5 beim Vers. der BECKMANNschen Umlagerung zum gróBten Teil in die 
h-Form bzw. dereń Umwandlungsprod. (IV) uber; daneben entstand (20°/o) einer Base 
vom F. 218°, die aber nicht das aus dem Antimethyloxim (IV) zu erwartende Benzoyl- 
amino-p-toluidinomethan (V) war, sondern 2 H-Atome weniger enthielt. Sie erhalt 
Formel VI zugesehrieben, weil sie beim Erwiirmen ihres Dichlorhydrats in das Chlor- 
hydrat des Ausgangsmaterials (I) iibergeht (sie bildet sich also unter H„-Abspaltung!). 
Der Iminostickstoff in VI laBt sich durch die Gewinnung eines Nitrosamins naeh- 
weisen; die Base geht mit alkoh. Kali unter W.-Abspaltung in eine neue Base iiber, 
der Vff. Formel VIf zuerteilen. Danach ist das n-Oxim ais desmotrope Form MII 
des h-Oxims (II) aufzufassen. — Die Riclitigkeit der Formeln II u. VIII erweist sich 
auch im Verh. der Isomeren gegen Benzaldehyd. Das h-Oxim geht — wie zu erwarten — 
in das Diphenyl-p-tolyloxdiazin (IX) iiber, das n-Oxim liefert neben IX noch ein zweites 
C6H5.CO-CH2-NH-C0H4-CH3 — > CaH6'C-CH2-NH-C6H4-CH:, — >- CO-CH,-NH-C7H7 

| I y T  NOH II C0H6-ŃH III
I  I

C0H5-C=CH-NH-C8H,-CHS C6H5-C.CH,-N-CgH,'CH3 CeH.-C-CI^-NH-C.H.-CHs
HO-NH ArIII ------ ^ A -0-Ć H -C 6H5 HO-N IV

IX |
:CH-N-C6H4-CH3 C0H5.CO-NH

H O -N -------CH-CcH6 V ĆHa-NH-C6H4.CH3
I C0H6 • C • CII s • NH • C8HB

NOH XII
) H

VII N -Ń -C 0H4.CH3 XI Ń m r:C -C 6H5 XIII A-O— Ó H 08Hs
C6H5.ę = C  C6H6-C—CH'N’C6H4-CH3 c 6h 6.c .c h 2. n c 6h
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Prod., das ais Diphenyl-p-tolyl-N-oxyimidazoldihydrid (X) aufzufassen ist. Es erweist 
sich im Gegensatz zu IX gegen alkoh. Kali bestandig, nur wird W. abgespalten unter 
Bldg. des Diphenyl-p-tolylimidazols (XI). Gegen Sauren hingegen ist X ebenso emp- 
findlich wie IX. (Ein anti-Methyloxim (IV) kónnte sich naturgemaC niit Benzaldehyd 
nicht kondensieren.) Endlich beweist die tiefrote EeCl3-Rk. des n-Osims nach R a ik o w a  
die Eormel VEH; das h-Oxim wird lediglich gelb gefarbt.

V e r  s u c h e. h- und n-Oxim (D u. V ni) des w-(p-Toluidino)-acetoplienons (I), 
C16H 16ON2. A us I mit Hydroxylaminchlorhydrat u. Na-Acetat in wss. A . Trennung 
durch fraktioniertes Eindunsten der bei 50—60° gesatt. Lsg. in 96%ig. A. n-Oxim: 
Drusen feiner seidiger Nadeln vom E. 92°. h-Oxim: Glasglanzende Spiefte, E. 97°. — 
p-Toluidinoacelanilid, C]SH10ON2 (III). Aus dem li-Oxim mit PC15 in A. bei guter 
Kiihlung oder aus (1 Mol.) Monochloressigsaureanilid u. (4 Moll.) p-Toluidin nach 
P. J. M eyer (Ber. Dtsch. chem. Ges. 8 [1875]. 1161) durch 4-std. Kochen. Aus A. 
glasglanzende Nadeln vom E. 99° (nicht 82—83°). Chlorhydrat vom E. 216°. — Verb. ATT, 
C1eH,4ON2. A us dem n-Oxim mit PC15 in A. neben II u. III (isoliort ais Chlorhydrate) u. 
Isonitril. Aus Bzl. farblose Blattcr vom F. 222° (enthalten zuniichst Krystallbenzol). — 
Dichlorhydrat, C15H 10ON2C12) aus der Base VI mit alkoh. HC1. Intensiv gelb. Geht beim 
Erwarmen (unter Entfarbung) in das bei 165—166° schmelzende Chlorhydrat von I, 
derbe, wasserhelle Nadeln, uber. — Base VII, C15H 12N2. Aus Base VI mit alkoh. KOH. 
Aus A. Nadeln vom F. 133°. Gibt ein schwerl. Chlorhydrat u. Sulfat (seidige Nadeln 
vom F. 200°), ist gegen H N 02 indifferent. — Diphenyl-p-tolyloxdiazin, C22H20ON2 (IX). 
Aus dem li-OximII u. Benzaldehyd in A. Aus A. farblose Nadeln vom F. 141°. Alkoh. 
KOH mach NH, frei; ferner bilden sich Benzaldehyd, Benzoesaure, p-Toluidin u. eine 
Saure vom E. 145°. Verd. K 2S04 fiihrt zur Abspaltung von Benzaldehyd. — Diphenyl- 
p-lolyl-N-oxyimidazoldihydrid, C22H20ON2 (X). Aus dem n-Oxim u. Benzaldehyd 
in A. neben IX. Trennung mittels Eg., in dem X 11. ist. Aus A. wasserhelle, derbo 
Nadeln vom F. 206°. Entsteht auch aus dem Oxdiazin (IX) beim kurzeń Behandeln 
mit Eg. bei 50°. H2S04 spaltet Benzaldehyd ab. — Diphenyl-p-tolylimidazol, C22H 18N2 
(XI). Aus dem yorigen mit alkoh. Kali. Aus A. glasglanzende Nadeln oder Blatter vom
E. 148°. Chlorhydrat, aus W. Nadeln vom F. 91°. — syn-Methyloxim des co-Anilino- 
acetophenons, C14H14N20 (XII). Aus co-Anilinoacetophenon mit Hydroxylaminchlor- 
hydrat u. Na-Acetat in wss. A . Aus A. Rhomboeder oder Bliittehen u. Nadeln. F. 105 
bis 106°. Rcagiert mit FeCl3 nicht. Gibt mit PC1E in A. (neben Isonitril) Anilinoessig- 
saureanilid, farblose Nadeln vom F. 112° (P. J. M eyer, 1. c.), Chlorhydrat vom E. 209°, 
Nitrosamin vom E. 144° (H e b e rle in , L ie b ig s  Ann. 301. 66). — Triphenyloxdiazin, 
C21H ,sON2 (XD3). A us dem vorigen mit Benzaldehyd in A. Aus A. wasserhelle Prismcn 
vom F. 125°. Wird von SS.uren u. von alkoh. KOH gespalten. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 649—58. 5/3. 1930. Erlangen, Univ.; Inst. f. angew. Chem.) B ergm ann.

Nicolas Maxim, Uber den Meclianismus der Einwirkung von gemischten Organa- 
magnesiunwerbindungen auf N,N-disubslituierte Croionamide. II. (I. vgl.C. 1929.1.2161.) 
Wahrend die Einw. von C2H5MgBr u. C„H5MgBr auf N,N-disubstituierte Crotonamide in 
einer 1,4-Addition besteht, also auf eine Anlagerung von Athan, bzw. Benzol andie Athylen- 
bindung herauskommt, verlauft die Rk. mit Methylmagnesiumjodid beim Diphenyl- 
amid der Crotonsaure nur zu 1—2°/0 analog, unter Bldg. des N,N-Diphenylisovaler- 
amids (I), das aus Isovalerylchlorid u. Diphenylamin synthetisiert werden konnte. 
Dem Hauptprod. wird die Formel II zugeschrieben, es liefert mit alkoh. Kali eine 
Saure (III), m it HBr eine diastereomere Form derselben Struktur. Die Stabilitat dieser 
Verbb. (III) ist fur /S-Ketosauren nicht alltaglich. Vielleicht liegt eine Enolform (IV) 
vor, die auch die glatto Bromaufnahme zu V erkliiren wiirde. (Auch Diphenylamin 
wird bekanntlich schon in A. tetrabromiert.) Die Entstehung von II wird so gedeutet,

CH3.CH-CH-CO-N(C6H6)2 
(C0H b)jŃ  Ć0-CHs-CHrCH3)2 
CH3 • CH — C • CO • N(C0H6), IV 

(C6H8)2Ń C(OH)-CH2-CH(CH3).
CHj.CH—CH-COOH III 

(CeHs)jN CO-CHa-CH(CH8)2 2 *
V CH3 • CH—CBr* CO • N(C6II3Br2)2 

(C6H3Br.i)aŃ Ć0-CH2.CH(CH3)2

VI (CH3)aCH—CH—C<qjJ®

(CaH5),N C—CH • CH(CH3)2
CH3 • CH-CH • CO • N(C6Hs)s

OMgJ
VII
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daB das primare Rk.-Prod. (TI), das bei der Hydrolyse I liefert, sieh an unveriindertes 
Crotonsiiurediphenylamid zu TH addiert, das bei der Hydrolyse in H iibergeben mu 13.

V e r  s u e h e. N,N-Diphenylisovaleramid, C17Hj0ON (I). Aus Crotonsiiurediphenyl- 
amid u. Methylmagnesiunijodid oder aus Isovalerylchlorid u. Diphenylamin in Bzl. 
Aus verd. A. Krystalle vom F. 93,6°. — a.-Isovaleroyl-f}-diphenylamido-n-bultersaure- 
diphenylamid (?), C33H310 2N2 (H). Neben dem vorigen. Aus A. F. 135°. — a-Iso- 
valeroyl-fi-diphenylamido-n-buttersdure A, C21H250 3N (HI). Aus dem vorigen mit alkoh. 
KOH. Aus A. F. 158°. — cc-Isovaleroyl-(}-diphenylamido-n-bultcrsaure B, C21H250 3N 
(H I). Aus II  mit 40%ig. H B r. Aus A. F. 133°. — a-Isovaleroyl-fl-(leirdbroindiphenyl)- 
amido-a.-brom-n-buttersaure-(tetrabromdiphenyl)-amid, C33H25O2N2Br0 (T). Aus II mit 
Brom in A. LaBt sieh nicht umkrystallisieren, F. 185°. (Bulet. Soc. Chim. Romania 11. 
123—29. Okt. 1929. Bukarest, Univ.) B e r g m a n n .

Wolfgang Langenbeck und Rudolf Hutschenreuter, Uber organiście Kata- 
lysatoren. IV. Die Decarbozylierung der Phenylglyozylsaure und Brenztraubensaure. 
(III. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2036.) Wahrend die Decarboxylierung von a-Ketosauren mit 
anorgan. Katalysatoren bekannt ist (C. 1 9 2 5 . I. 1559), suohen Vff. hierfiir versehiedene 
organ. Katalysatoren, u. hoffen gleichzeitig, hierdurch der Aufkliirung der Carboxylase 
nakerzukommen.. Ankniipfend an Arbeiten von S im on  u. B o u v e a u l t  aus dem 
Jahre 1896, gelingt es Vff. mit Hilfe primiirer Aminę u. Aminosauren, den Zerfall der 
Phenylglyozyhdure bei 137° katalyt. zu gestalten. Die Reaktionsfolge ist (Rj u. R2 =  
C/ | •

I. R,—C(—COOH)—-N—R2— >- Rt—CH=N—R2 +  C02,
II. Rj—CH—N—R, +  R,—C(—C 00H )=0 — y  

Ri—C(—H )= 0  +  Rjl—C(—COOH)—N—R2,
so daB stets die Halfte des Substratmolekuls am Katalysator gebunden bleibt. Die 
Zers. des Anils ist jedooh nicht vollstandig, da harzartige Nebenprodd. entstehen. 
Deshalb kommt die Katalyse vorzeitig zum Stillstand, u. man erha.lt nur ca. 78% 
Ausbeute an Benzalanilin. Die Unters. der Abhangigkeit der Katalysatoreigg. von 
ihrer Konst. ergab ein Steigen der Aktivitat in folgender Reihe: Athylamin, Anilin, 
p-Aminobuttersaure, Sarkosin, a-Aminobultersaure, Glycin, Alanin, Phenylaminoessig- 
saure. Auffallig ist die Aktivitat des Sarkosins, die bei einer sek. Aminosaure nicht 
erwartet wird, u. von Vff. durch Bldg. eines Zwisehenkórpers aus 2 Moll. Sarkosin u.
1 Mol. Phenylglyoxylsaure erklart 'U7ird. Brenztraubensaure wird in derselben Weise 
u. mit annahernd gleicher Geschwindigkeit dureli Aminosauren dccarboxyliert. Ais 
Nebenrk. findet hier eine Dehydrierung des Katalysators sta tt. Einige organ. Losungs- 
mittel, besonders Cyclohexanol, beschleunigen die untersuchten Katalysen. Im gleichen 
Sinne wirken Zusatze hydroxylhaltiger.Sterine u. Gallensauren, dereń Wrkg. mit der 
Zahl der Hydroxyle wachst. Gehemmt werden die Rkk. durch den entstehenden Benz
aldehyd, indem das Gleichgewicht der Teilrk. (II.) versclioben wird. Ebenso auBert 
sieh die Anwesenheit von W. bei der Zers. der Brenztraubensaure stark hemmend.

V e r s u c h e .  Das Schaumen bei der Darst. von Brenztraubensaure aus Wein- 
saure u. KHSO., vermeiden Vff. durch Anwendung eines Gemisches von KHSO.j mit 
NaHSOj. Zers. des phenylgl.yozylsauren Anilina; bei 20 mm Druck auf 160° bis zur 
Beendigung der C02-Entw. erhitzt. Dann bei 169—171° (18 mm) Benzalanilin abdest. 
Ausbeute 78%- F. 48°. Riickstand Harz u. gelbe Krystalle unbekannter Konst. 
F. 350°. Decarboxylierung von 1 g Phenylglyoxylsaure mit ca. Ysooo M°l. Katalysator 
im Stickstoffstrom bei 137°. 0,0605 g Benzalanilin entwiekeln mit 1 g Phenylglyoxyl- 
saure in 30 Min. 0,0405 g C02, das sind 2,7 Moll. C02 auf 1 Mol. Katalysator. Ohne 
Katalysator entstand keine Spur C02. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188 . 1—13. 8/3.
1930. Munster, Univ.) B r is k e .

St. Weil, J. Ślifirski, F. Bomberg, C. Wierzbicka und Z. Wyszogród, Uber 
einige Arylamide. m-Nilróbeyizoesdureamid des o-Phenetidins, C15H1.,0,1N2 =  C6H., • 
(0C2H5)-NH(l,2)-C0-CeH4N 02(3), aus 18,6g m-Nitrobenzoylcklorid u. 13,7 g o-Phene- 
tidin in Bzl. in der Siedehitze bis zum Aufhóren der HCl-Entw. Nadeln aus A., F. 113°;
1. in A., A., Bzl.; unl. in W. — m-Aminobenzoylamid des o-Phenetidins, C15H10O2N2, 
durch Red. der Nitroyerb. mit Sn +  HC1 in A.; F. 89—90°; 11. in Bzl., A.; wl. in Lg. 
Hydroclilorid, Nadeln. — m-Nilrobenzoylamid des m-Aminobenzoylamids des o-Phene
tidins, C22H10O5N3 =  C0H,(OC2H6)NH(l,2)-COCsH4NH(3)-CO-C6H1NO2(3), aus dem 
m-Aminobenzoylamid u. m-Nitrobenzoylchlorid in Bzl. F. 172°, aus Aceton; unl. in A., 
Lg., Bzl.; 1. in Aceton, Essigsaure u. Essigester. — m-Aminobenzoylamid• des m-Amino
benzoylamids des o-Phenetidins, C22H210 3N3, Bldg. analog durch Red. der Nitroverb.
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mit Sn +  HC1 in A. F. 119—120°; 1. in A., A., Chlf.; wl. in Bzl.; unl. in W. — m-Nitro- 
benzoylamid des AminpdimetJiylphenylpyraaolons, C18H10O4N4 (+  H20), erlialten durch 
Kochen von 10 g Aminoantipyrin u. 8,6 g m-Nitrobenzoylchlorid in Bzl.; gelbgriine 
Krystalle aus A.; F. 199°; 1. in A., Bzl.; 11. in Chlf.; wl. in A.; swl. in W. — m-Nitro- 
benzoylamid des p-Aminóbenzoesaureathylesters, C16Hw0 5N2 =  C2H50 2C-C6H,j'NH.(4)• 
CO-CijHj-NO, (3) aus 16,5 g p-Aminobenzoesaureathylester u. 18,6 g m-Nitrobenzoyl
chlorid in Bzl.; F. 177—178°; 1. in A.; wl. in Bzl., A.; unl. in W. Red. mit Sn +  HC1 
in A. fiihrt zum m-Aminobenzoylamid des p-Aminobenzoesaureathyleslers, C10H16O3N2, 
F. 176—177°; 1. in A., Bzl., Chlf.; wl. in A.; unl. in W. Krystallpulver.
— m-Nitróbenzoylamid des m-Aminobenzoylamids des p-Aminoathylbenzoats, C23H]0O6N3, 
aus dem m-Aminobenzoylamid u. m-Nitrobenzoylchlorid in trockenem Bzl. F. 218 bis 
218,5°; swl. in A., besser in CHsOH +  A. Red. mit Sn -j- HC1 fiihrt zum entsprechenden 
m-Aminobenzoylamid, C2nH,,0,,N.v F. 205—206°; unl. in BzJ.; swl. in Cblf.; sil. in A.
— m-Nitrotoluylchlorid, C8H60 3ŃC1, aus der Saure u. PC15; Kp.12_15 177—180°; Fl.,
F. 17°. — m-Nitrotoluylamid des p-Aminoathylbenzoats, Ci,H180 5N2) aus m-Nitrotoluyl- 
ehlorid u. p-Aminobenzoesaureester in trockenem Bzl.; F. 172° aus A.; unl. in W.;
I. in A., Bzl., A., Chlf., Eg. Red. mit Sn +  HC1 fiihrt zum m-Aminololuylamid des 
p-Aminoathylbenzoats, Ci,H]a0 3N2 (+  H20), F. 173—174°; 1. in A., Bzl., Chlf.; wl. in 
A.; 1. in Eg. Hydrochlorid, F. 197°. — Das freie Amin liefert bcim Erhitzen mit 1 Mol. 
m-Nitrotoluylchlorid in Bzl. das m-Nitrotoluylamid des m-Aminololuylamids des p-Amino- 
athylbenzoats, C25H230„N3. F. 207—208° (aus A.); 1. in A., Chlf., Eg.; wl. in A., Bzn. 
Geht durch Red. mit Sn -f- HC1 in A. in das entsprechende m-Aminololuylamid, 
C25H250.,N3, iiber; F. 181—182° (Zers.); 1. in A., Bzl., A., Chlf., Eg.; unl. in W. — Hani- 
stoffderiv. des m-Aminobenzoylamids des o-Phenetidins, C31H30O6N,, =  [C2H50 • C8H,, • 
NH(2)-CO-C6H4-NH(3)]2CO, erhalten durch Einleiten von Phosgen in eine h. Lsg. 
des m-Aminobenzoylamids des o-Phenetidins; F. 224—225°; bildet mit Bzl. eine gallert- 
artige M.; 1. in (Men, Bzl., A., Eg. — Harnsloffderiv. des m-Aminobenzoylamids des 
m-Aminobenzoylamids des o-Phenetidins, C45H ,0O7N8 =  [C2H5OC6HJNH(2)-COC8H.,- 
NH(3)• C0C6H,NH(3)]2C0, Bldg. analog; zers. sich oberhalb 200°; wl. in Bzl. u. A.; 
leichter 1. in Chlf., ólen, Eg. — Harnstoffderiv. des m-Aminobenzoylamids des p-Amino- 
benzoesdureathyleslers, C^H^O-N, =  [C2H5COO'C|jH4'NH(4)-CO-C(;H4NH(3)]2CO, er
halten durch Einleiten von Phosgen in die h. Bzl.-Lsg. des m-Aminobenzoylamids 
des p-Aminoathylbenzoats; zers. sich oberhalb 210°; 1. in Bzl. u. Ólen. — Harnstofjderiv. 
des m-Aminotoluylamids des p-Aminoatliylbenzoats, [C2H'iCOOCcH.,NH(4) • COC6H3(CH3) ■ 
NH(3)]2CO, Bldg. analog. Krystalle aus Bzl., F. 180—181°; 1. in Bzl., Olen; wl. in A.;
II. in  A. u. Eg. (XV. Sprawozdania z prac Państwowego Instytutu Farmaceutycznego
1 9 2 6 . 10 Seiten  Sep.) Sc h o n f e l d .

Reginald Patrick Linstead, Die Chemie des Dreikohlenstoffsystems. 23. Mitt. 
Der Einflu/3 von Substituenten axtf die Tautomerisation. (22. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1130.) 
Vf. gibt zuerst einen theoret. Oberblick iiber das Verh. von Dreikohlenstoffsystemen 
u. diskutiert dabei 1. den EinfluB von „aktiyierenden Gruppen" wie COCH3, CN, CO- 
OC2H5, der parallel lauft ihrer m-dirigierenden Wrkg. im Benzolkern (aber nicht ganz 
genau), 2. den Einflufl von Alkylgruppen u. 3. den EinfluB. von /3-standigen Substi
tuenten. Uber diese im wesentlichen mit den bekannten Ansichten von INGOLD u . 
von T h o r p e  iibereinstimmenden Betrachtungen liinaus weist Vf. hin auf das Streben 
zum Auftreten konjugierter Systeme u. zur Konjugation von Phenyl u. Doppelbindung, 
das unabhiingig ist von Polaritatseffekten, ferner auf mogliche Raumbeanspruehungs- 
effekte gróBer Gruppen, auf die Tielleieht die verschiedene Wrkg. solclier Gruppen 
in /S- u. in y-Stcllung zuriickgeht, endlich auf eventuelle Ringspannungseffekte bei cycl. 
Verbb. — Vf. untersucht die Gleichgewichtseinstellung zwisehen den beiden Isohesen- 
saureestern I  u. II mittels Na-Athylat (1 Aquivalent, 25°, 6 Stdn.). Na-Atliylat muBte 
aus absolut wasserfreiem A. hergestellt werden, da sonst teilweise Verseifung imter 
Bldg. von Brenzterebinsaure (III) aus I eintrat. Es ergab sich. daB ausgehend von I 
teilweise Isomerisierung zu U, teilweise A.-Anlagerung zu IV eintrat. Da letztere Rk. 
rclativ schnell erfolgt, konnte das Gleichgewiclit nur ausgehend von reineml verfolgt wer
den. Im Gleichgewicht yerhielt sich I  zu II wie 10: 90. — Die Bldg. von IV aus I ist rcver- 
sibel. — II laBt sich aus der zugehorigen Saure III iiber das Saurechlorid nicht gewinnen, 
weil neben letzterem betrachtliche Mengen des y-chlorierten Siiurechlorids V entstanden. 
Der V entsprechende Ester (analog verhalt sich das korrespondierende Anilid) yerliert 
bereits beim Destillieren HC1 unter Bldg. von II (unrein). V bildet sich entweder durch 
Addition der freiwerdenden HC1 an das Chlorid III oder iiber das Lacton VI.
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1 oh’>CH-CH=CH-COOC2H6 11 ch ' > c= c h -gh2-COGCA

111 c h ^ c^ c h • c ir2 • co o h  i v  CH3>CH.CH(0CJI6).CHS.C 0-0C 2H5

V qjj“>CC1 • CH,■ CH,■ COC1 VI g g !> ę-CH2.CHł .ę o

V e r s u c h e. 3-Methyl-l-buien-l-carbonsdureathylester, C8H140 2 (1). Aus dci' ent- 
sprechenden Saure (Kp-20 115—116°, Jodaddition von 0,6% in 10 Min., Dibromid
F. 124— 125°, Anilid F. 142° u. nicht 128° (vgl. G o ld b e rg  u . L in s te a d , C. 1 9 2 8 .
II. 2452) iiber das Saurechlorid (Kp .18 58—59°) oder mit A. u. konz. H 2S04. K p .13 60°, 
Kp .25 76—77°. Jodaddition 0,4%. Ozonisation liefert Isobutyraldehyd, identifiziert 
ais p-Nitrophenylhydrazon, F. 127—128°, u. Oxalsaure. — Brenzterebinsdureathylester 
C8Hll0 2 (II). Aus der I entsprechendcn Siiure wurde nach G o ld b e rg  u . L in s te a d  
(1. c.) III hergesteUt u. mit A. u. HC1 verestert. Kp.u 58—59°, Jodaddition 91,2%. 
Ozonisation gibt Aeetonsuperoxyd. — 3fMethyl-2-dlhoxybulan-l-carbonsawreester, 
C10H20O3 (IV). Aus I beim Umlagerungsvers. mit alkohol. Na-Athylat neben (II). Kp.s 
70°. — 3-MetJiyl-3-chlorbulan-l-carbonsaurechlorid, C6Hi0OCl2 (V). Aus III u. Tliionyl- 
chlorid, in der Fraktion vom K p .ł8 89—90°. ■—■ 3-Metliyl-3-clilorbutan-l-carbonsdure- 
anilid, Ci2H10ONCl. Aus vorigem mit Anilin in A. Aus PAe. Nadeln F. 132°. Zersetzt 
sich beim Umkrystallisieron aus OH-haltigen Losungsmm. — 3-Methyl-3-chlorbu(an- 
1-carbonsauredlhylesler, C8H150 2C1. Aus V mit A., K p .13 89—92°. Bei der Dest. bei 
gewohnlieliem Druck entsteht ein ungesatt. Ester, Kp .751 171°, in der Hauptsache 
Brenzerebinsaureathylester (Jodaddition jedoch nur 64,32 s ta tt 91,2%). (Joum. 
chem. Soe., London 1 9 2 9 . 2498—2510. Nov. 1929. London.) B e rg jian n .

William John Blackie, Chemie des Diterpens Dacren. Das Dacren wurde zuerst 
von G o u d ie  (C. 1 9 2 3 . III. 1371), dann in reinerer Form von A it k e n  (C. 1 9 2 8 . II. 
2197) aus Dacrydium biforme, schliefilicli vom Vf. (C. 1 9 3 0 . I. 2322) aus D. Colensoi 
isoliert. Nach A i t k e n  geht es iiber das Hydrochlorid in das isomere Isodacren iiber. 
Vf. hat folgendes festgestellt: 1. Dacren u. Isodacren liefern dasselbe Hydrierungs- 
prod. Ci0H3i, enthalten also pf. — 2. Die Dehydrierung mit S gelang nicht; es ent- 
standen S-Verbb., welche nicht entschwefelt werden konnten. Dagegen wurde mit 
Se ein KW-stoff C'20//30 erhalten. — 3. Bei Verss., Dacren zu oxydieren, wurde nur 
Isodacren erhalten. — 4. Verss., Dacren zu ,,cracken“ , fiilirten zu einem neuen Di- 
terpen.

V e r s u c h e .  KW-stoff Ci0Hsl. Durch Hydrierung von Dacren in A. +  3% 
P t oder Isodacren -f- 18% P t. Reinigung durch mehrfache Krystallisation aus A., 
in welchem das Hydrierungsprod. leichter ). ist. F. 73,5°. — Dacren u. Isodacren 
unterscheiden sich wahrscheinlich durch verschiedene Lagę der Doppelbindung, jedoch 
ist auch geometr. Isomerie nicht ausgeschlossen. — KW-stoff C20H3fi. Durch Erhitzen 
von Dacren mit Sc auf 340° (ca. 2 Stdn.) u. Estrahieren mit A. Nach melirfaclier 
Dest. iiber Na Kp. 192—194°, bewegliches, violett fluorescierendes Ol, langsam er- 
starrend, Nadeln aus A., F. 69°. Die Bldg. des KW-stoffs ist wohl so zu erklaren: 
Dacren muB 4 Ringe enthalten, von denen einer beim Erhitzen mit Se gesprengt wird. 
Sodann oder gleichzeitig erfolgt Hydrierung; der H  entstammt der teilweise vólligen 
Zers. des Daerens. — Dacren wird durch konz. H2S04 oder Cl • S03H verkohlt. Schuttelt 
man die Lsg. in PAe. mit konz. HN03, so bildet sich glatt Isodacren, ebenso bei kurzem 
Kochen mit 90%ig. H -C 02H oder Eg. u. bei Oxydationsverss. in saurer Lsg. KMn04 
greift nicht an. Wird Dacrenliydrochlorid mit Ag20  in W. gekocht, so entsteht wieder 
Isodacren. Boi samtlicken Rkk. wird offenbar die Doppelbindung verschoben. Daher 
liefern Dacren u. Isodacren auch dasselbe Dibromid. — Isomeres Diterpen C'20/ /32. 
Dacren unter 1 mm dest., Dampfe durch ein auf 8—900° erhitztes Quarzrohr geleitet, 
austretendc Dampfe kondensiert. Sehr starkę Gasentw. Das braunliche Destillat 
erstarrte u. lieferte Nadeln aus A., F. 112°, von ungesatt. Charakter. Es ist bemerkens- 
wert, daB das Mol. dieser starken Einw. standhiilt. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 9 . 
Transact. 26—27. 10/1. Dunedin [Neu-Seeland], Otago-Univ.) L i n d e n b a u m .

G.Dupont und J.Levy, Uber die Autokaialyse bei der Oxydation. II. Wirkung von 
Katalysatoren auf die Aulozydation der Abietinsaurc. (I. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 214. 2087.) 
(Buli. Soc. chim. France [4] 47 . 147—56. Febr. 1930. — C 1 9 3 0 . I. 827.) Og.

Charles Bushnell W ooster und Newell Wilson Mitchell, Alkalimetallderuale 
von phenylierten Melhanen und Athanen. Die elektr. Leitfiihigkeit von Organoalkali-
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verbb. in fl. NH3 ( S c h le j j k  u . M a r c u s ,  Bor. Dtscli. chem. Ges. 47 [1914]. 1664) 
bedłngt, daB ihre Stammverbb. einen wenn auch sehr schwaclien Saurecharakter 
aufweisen. In der Tat setzt sich z. B. Triphenylmethan mit KNHa in fl. NH3 z u  
Triphenylmetliylkalium um ( K r a u s  u . R o s e n ,  C. 1926. I. 916), d. h. Triphenyl
methan ist starker ionisiert ais fl. NH3; ist dagegen die Ionisation des KW-stoffs ge- 
ringer ais die des fl. 3SfH3, so wird das Organoalkalideriv. durch NH3 gespaltcn; dies 
ist bei den Alkalialkylen u. Allialiphenylcn der Fali, die durch NH3 gespalten werden u. 
dic man nicht aus dem KW-stoff u. KNH2 in NH3 erhalten kann. Mit KNH2 in fl. 
NH3 (ahnlich mit K in fl. NH3) kann man also KW-stoffe, dereń Ionisation gróBer 
oder kleiner ist ais die des NH3, voneinander unterscheiden. Anwendung dieser Probo 
auf Phenylderiw. des Methans u. Athans zeigte, daB nur Verbb. mit wenigstens 2 C6H5 
an einem C-Atom reagieren. Toluol, Athylbenzol, Dibenzyl, Tetraplienylmethan reagieren 
weder mit KNHa, noch mit K . Diphenylmethan, Triphenylmethan, 1,1,2-Triphenyl- 
dthan u. 1,1,2,2-Tetraphenylathan reagieren sowohl mit KNHa ais auch mit K, wahr- 
scheinlich in allen Fiillen mit dem am di- oder triphenylierten C gebundenen H-Atom.
1.1.1-Triphenyldthan u. 1,1,1,2-Tetraphenylathan reagieren nicht mit KNH2, aber 
schwach mit K ; hier handelt es sich wohl um eine Anlagerung an die C-C-Bindung 
des Athans. Hexaphenylathan lagert K  an. Bemerkenswert ist, daB Tetraphenyl- 
methan nicht reagiert. — Die von K h a e a s c h  u . M a r k e r  (C. 1927.1. 1153) aufgestelite 
Theorie der relativen Elektronegatm tat organ. Radikale ist mit dem Verli. der Alkali- 
alkyle u. -aryle gegen NH3 unvereinbar. — 1,1,1-Triphenylaihan. Man setzt Triphenyl
methan in fl. NH3 mit K  um u. behandelt das Triplienylmethylkalium mit CH3J. 
Nebenher entsteht ein rotlicher Nd. (Methylammoniumtriphenylmethyl ?), der durch 
weitere Einw. von K  u. CH3J  ebenfalls in Triphenylathan iibergefuhrt wird. Analog 
erhalt man aus Triphenylmethan, K  u. Benzylchlorid 1,1,1,2-Tetraphenylathan. —
1.1.2-Triphenylatlian. Aus Triphenylathylen durch Einw. von Ka in fl. NH3 u . Zers. 
des entstehenden Dinatriumtriphenyliithans m it NHjCl. Analog 1,1,2,2-Telraphenyl- 
athan aus Tetraphenylathylen. — Die KW-stoffe enthalten Spuren von Triphenyl
methan, das bei der Unters. das Verh. gegen K  u. KNH2 stórt. Aus Verbb., die mit 
KNH2 nicht oder nur schwach reagieren, laBt es sich durch Behandlung mit KNH2 u. 
Oxydation der (CaH5)3CK mit Luft entfernen. — Benzylbromid erzeugt in der blauen 
Lsg. von Na in fl. NH3 eine rote Farbung, die allmahlich verblaBt; wenn die Lsg. 
farblos geworden ist, kiystallisiert Dibenzyl aus. Die Rotfarbung deutet auf Bldg. 
YonNatrńmbenzylid. K reagiert ahnlich. — Die Rk. zwischen 1,1,2,2-Tetraphenylathan u. 
ICNH2 in fl. NH3 verlauft langsam, Ursache ist die sehr geringe Loslichkeit des KW- 
stoffs. Zusatz von Toluol beschleunigt die Rk. (Journ. Amer. chem, Soc. 52. 688—94. 
Febr. 1930. Cambridge [Mass.], Massachusetts Inst. of Technology.) OsTERTAG.

P. W. Neber, F. Fóhr 'und P. Bauer, Uber Substitutionswrgange bei doppelt 
ungesdtligten Kohlenwasserstoffen. II. (I. vgl. C. 1926. II. 2161.) Vff. suchen im An- 
schluB an eine friihere Arbeit (1. c.) die Frage zu entscheiden, wie ein Sub- 
stituent im Benzolkern der Verb. I die Addition von N20 4 an die konjugierte Doppel- 
bindung u. die nachhcrige Abspaltung von HN 02 beeinfluBt. Ais Substituenten wurden 
m-Brom, p-Brom u. p-Nitro gewahlt, die Ausgangsmaterialien durch Kondensation der 
betreffenden substituierten Benzylcyanide mit Zimtaldehyd dargestellt. An diese 
Phenylcinnamenylacrylsaurenitrile wurde N 02 addiert u. dann durch Behandeln mit 
A. HN02 abgespalten. Dabei entstanden Substanzen des Typus II, also mit 3-standigem 
N 02. Zum Konstitutionsbeweis wurde wie friiher 1 Mol. CH3OK addiert u. das Additions- 
prod. III durch Eintragen in Schwefelsaure (iiber IV) in Benzaldehyd, Methylalkohol 
u. das a-arylsubstituierte y-Nitrocrotonsaureamid (V) (statt des primar gebildeten 
Nitrils) zerlegt. Dieses konnte nur bei den Bromderiw. isoliert werden, bei dem p-Nitro- 
deriv. ging die Ilydrolyse sofort weiter zu dem — natiirlich auch aus den Bromkórpern 
erhaltlichen — Anhydrid einer substituierten Zimtliydroxamsaure-/5-carbonsaure (VI). 
Im Fali des p-Bromkórpers konnte aus letzterem Hydrosylamin abgespalten werden: 
es resultierte das Anhydrid der p-Bromphenylmaleinsaure (VII). Wahrend also die 
CN-Gruppe in Verbb. des Typus I  in 3-Stellung dirigiert, liefert iiberraschenderweise
l,4-Diphenyl-l,3-butadien-l-carbonsauremethylester (VIII) ein 4-Nitroderir. (IX), 
dessen CH3OK-Additionsprod. mit H2S04 IX zuriicldiefert u. dessen Konst. daraus 
folgt, daB ein mit 2 Moll. Kaliummethylat unter gewissen Bedingungen entstehendes 
aci-Salz (vielleicht X), in Phenylmaleinsaureanhydrid (VII; s ta tt B r:H ) u. Phenyl- 
nitromethan zerlegt werden kann. Ebenso liefert l-Nitro-l,4-diphenyl-l,3-butadien (XI) 
den 4-Nitrokorper (XII), dessen Konst. durch katalyt. Hydrierung bewiesen wurde:
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t)ber den Oximinonitrokorper (XIII) — es wurden 3 Isomere erhalten — hinweg ent- 
steht l-Oximino-4-amino-l,4-diphenyl-2-buten (XIV), dessen Aeetat, mit verd. H2S04 
gekocht, in Hydroxylamin u. das innero Anhydrid des Aminoketons XV, namlich
2,5-Diphenylpyrrol (XVI) zerfallt. — Ebenso ergibt XI bei katalyt. Hydrierung das 
Oxim XVII.

I A ^>-C(CN)=CH-CH=rCH-<^i_^> II Ar-C(CN)=CH-C(NOa)=CH-C6H6
III Ar—C(CN)—CH—C(”—NO • OK)-CH(OCH3) • CSH5
IV Ar—C(CN)—CH—CH(NOj)—CH(OCH3) • C6H6

VI ̂ C pC H -C -O H  v  Ar—C(CONHj)—CH• CH,-NOj
CO-O-N VIII C6H6-C(C00CH3)=CH-CH=;CH-C9H5

Br.C0II4-C—CH—CO IX C0H5-C(COOCH3)=CH—CH—C(NOj)-C„H6
V1L ć o _____A X C6H6-C(C00K)—CH.C0-C(=N0-0K)-C8H5
X I C8H5. C(NOs)= C H -C H = C H -C (!H6 X II C0H5• C (N 0,)=C H -C H =C (N 02)• c6h 6 
X III  C„H6 • C(—NOH) • CII, • CH—C(NO,) • CeH6 CI

XIV C8H6 ■ Cf^NOH)• CHUCH• CII(NH2)• C,jH6 „ j
XV C6H6 • CO • CII—CPI • CH(NH2) • C8H6 '  o#ti6— 06ii5

XV II C0H5 • C(—NOH) • CH2-C H = C H  • C0H6 NH
V e r s u c h e .  aci-Nilrosalz des l-Cyan-3-nitro-4-melhoxy-l-p-nitrophenyl-4-phenyl-

1.3-butadiens, Ci8H140 6N3K (IH). Aus l-Cyan-3-nitro-l-p-nitrophenyl-4-phenyl-
1.3-butadien (gemaB II) (Darst. nach N eb er, 1. c., aus dem N20 4-Additionsprod. durch 
Stehenlassen mit A. bei Zimmertemp.) u. CH3OK. Rote Krystalle, aus Methylalkohol,
F. 165°. — l-Cyan-3-nitro-3-brom-4-methoxy-l-p-nitrophenyl-4-phenyl-l-bulen, C18Hi4- 
OsN3Br. Aus dem yorigen mit NaOBr. F. ca. 129°. — Anhydrid der p-Nilrozimihydr- 
oxamsaure-(}-ciirbonsaure, C10H8O5N2 (VI; Ar =  p-N02-C6H,). Aus dem aci-Nitrosalz 
mit wss. methyłalkoh. H2SO.j. Aus Aceton gelbe Nadelbuschel, F. 203° (Sinterung 
ab 190°). — y-Nilro-a.-(p-bromphenyl)-crotonsaureamid, Cj0H0O3N2Br (V, Ar =  p-Br- 
C8H4). Aus l-Cyan-3-nitro-l-p-bromphenyl-4-phenyl-l,3-butadien (gemaB H) durch 
aufeinanderfolgende Behandlung mit K-Methylat u. H2S04. Gelber Kórper, F. 200° 
(Sinterung ab 170°; Zers.). — Anhydrid der p-Bromzimthydroxanisaure-()-carbonsaure, 
Ci0H8O3NBr (VI; Ar =  Br'C 8H4—). Aus dem yorigen mit Sodalsg. Aus Aceton 
citronengelbe Nadelbuschel vom F. 162° (Sinterung ab 155°). — p-Bromphenybnalein- 
saureanhydrid, C10H5O3Br (VII). Aus dem yorigen mit NaOH. Aus Aceton stroligelbe 
Nadeln vom F. 156°. — y-Nitro-u.-(m-broi7iphenyl)-crolonsaureamid, C10H9O3N2Br 
(V, Ar =  m-Br-C6H.,). Aus l-0yan-3-nitro-l-m-bromphenyl-4-phenyl-l,3-butadien 
(gemaB II) wie oben. Farblose Krystalle. Zers. bei 180°, Sinterung 145°. — Anhydrid 
der m-Bromzimthydroxanisdure-f}-carbonsdure, C10H8O3NBr (VI, Ar =  m-Br-CeH4). 
Aus dem yorigen mit Sodalsg. Aus Nitrobenzol goldgelbe Krystalle, F. 167—168° 
(Sinterung 158°). — l-Cyan-3,4 ( 1)-dibrom-l,4-diphenyl-l-buten. Aus Phenylcinnamenyl- 
acrylsaurenitril (1) in Chlf. mit Brom. Aus A. farblose Nadeln, F. 118°. — 1-Cyan-
3 ( 1)-brom-l,4-diphenyl-l,3-buladien, C17Hj2NBr. Aus dem yorigen in A. mit methył
alkoh. KOH. Aus A. oder Essigester glśinzende Schuppen, F. 92°. — 4-Nitro-l,4-di- 
phenyl-l,3-buladien-l-carbonsauremetliylester, C18H,50 4N (IX). Aus Phenylcinnamenyl- 
acrylsaureester (vgl. I. Mitt.) (VHI) durch Additior von N20 4 in abs. A. und Ab- 
spaltung yon H N 02 mit alkoh. Ammoniak. Aus Aceton gelbe Nadeln, F.’ 154°. Bei 
Verwendung yon A. sta tt alkoh. Ammoniak entsteht nebenher ein Isomeres, C18H150 4N, 
aus Methylalkohol blaBgelbe, derbe Nadeln. F. 116°. — 3-Hetlioxy-4-nitro-4-brovi-
1.4-diphenyl-l-buten-l-carbonsauremethylesler, C10H i8O6NBr. Aus dem K-Methylat- 
Additionsprod. an IX mit Na-Hypobromit. Aus A. schwachgelbe Krystalle, F. 111°. 
K-Methylat spaltet K-Hypobromit ab. — Kaliumsalz, C17Hn 0 5NK -f 3/2 H20  (X). 
Aus IX durch Erhitzen mit wss.-alkoh. KOH. Goldgelbe Nadeln, sehr zersetzlich. 
Eiskalte yerd. H2S04 gibt Phenylmaleinsaureanhydrid, C10H„O3 (VII, s ta tt B r: H), 
aus Essigester strohgelbe Aggregate, F. 122°, u. Phenylnitromethan, identifiziert durch 
Kondensation mit Benzaldehyd zu a-Nitrostilben, C14Hn 0 2N, aus PAe. gelbe Blattchen 
yom F. 75°. — l,4-Dinitro-l,4-diphenyl-l,3-butadien, C]6H120 4N2 (XII). Aus XI mit 
N20 4 in absol. A. u. Abspaltung von HNO, mit wss. NH3. Aus Eg., dann Aceton tief- 
gelbe Prismen, F. 225° (Sinterung ab 215°). Derselbe Korper ist von WiELAND u.
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S t e n z l  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 4 0  [1907]. 4829) aus Phenylcinnamenylacrylsaure 
(gemaB VIII) mit nitrosen Gasen erhalten worden; dabei tr itt primar Verdrangung 
der Carboxylgruppe ein. Neben XII entsteht in geringer Menge ein Isomeres, C18H120 4N2J 
aus Aceton gelbe Nadeln, F. 154° (Zers.), von unbeltannter Struktur. — 1,4-hinitro-
3-methoxy-l,4-diphenyl-l-buten, C17H180 5N2. Aus XII mit K-Methylat u. Eintragen 
des Additionsprod. in verd. H2S04 bei —16°. Aus A. farblose Krystalle, F. 142°. —• 
l-Oximino-l,4-diphenyl-3-buten, C18H15ON (XVII). Aus XI mit P t u. (6 At.) H2 in Eg. 
Aus Lg. farblose Krystallbiischel vom unscharfen F. 108—110°. — Laflt sich m it 20%ig. 
H„SO;, nur schwer verseifen; BECKMANNsche Umlagerung gelang nicht. l-Oximino-
4-niiro-l,4-diphenyl-3-buten, C16H140 3N2 (XIII). Aus XII mit P t u. H2 in Eg. Kórper A :
aus A. strohgelbe Blattchen vom F. 107“. Korper B: aus A. derbe, honiggelbe Prismen 
vom F. 128°. Beide sind schwer liydrolysierbar. — Acelat des l-Oximino-4-cimino-
l,4-diphmyl-3-bułen, Ci8H20O3N2 (ontspr. XIV). Aus XI mit P t u. (8 At.) H2 in Eg. Aus 
abs. A., dann aus essigsaurem W. Biischel vom F. 146° (Zers.). Nebenher entsteht ein 
l-Oximino-4-nitro-l,4-diphenyl-3-bułen C, C10HI4O3N2, aus A. farblose derbe Prismen,
F. 130°. — l-Oximino-4-amino-l,4-diphenyl-3-buten, C16H16ON2 (XIV). Aus dem 
vorigcn mit NH3 in wss. A. Aus L g. lanzettfórmige Krystalle, F. 95°. Acetylverb., 
C18HiS0 2N2, mit Acetanhydrid, aus verd. Essigsaure kleine Nadeln, F. 203°. — 2,5-Di- 
phenylpyrrol, C10H13N (XVI). Aus XIV durch Kochen mit verd. H2S04 unter Luft- 
ausschluB. Aus wenig Eg. alles glanzende Nadeln, F. 143° (vgl. Ba u m a n n , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 20  [1887]. 1490). (L ie b i g s  Ann. 478 . 197—218. 1/3. 1930. Tiibingen, 
Univ.) B e r g m a n n .

Herbert Henry Hodgson und Wolf Rosenberg, Der Einfluji von Substituenten 
auf die Benzoinreaklion. Die theoret. Verhaltnisse der Benzoinrk. werden auf Grund 
der Anschauungen von L a p w o r t h  an Hand von Formeln eingehend erórtert. o-Chlor- 
benzaldehyd liefert mit KCN in A. 40% an 2,2'-Dichlorbenzoin, C14H180 2CI2, aus A.
F. 56—57°. Mit Cr03 in Eg. hicraus 2,2'-Dichlorbenzil, C14H80 2C12, aus Bzl. F. 128°. 
Aus m-Methoxybenzaldehyd u. KCN 3,3'-Dimethoxybenzoin (m-Anisoin), C18H180 4, 
aus A. F. 41—42“. 2.2'-Dichlor-3,3'-dimetlioxybenzoin, C10H14O4Cl2, aus A. F. 133 
bis 134°. p-Nitrophenylhydrazon, C22H190 5N3C12, aus Eg. F. 129°, u. durch Oxydation 
2,2'-Dichlor-3,3'-dime(hoxybenzil, C16Hi20 4Cl2, aus Bzl. F. 200°; mit KOH entsteht 
hieraus 2,2'-Dichlor-3,3'-dimethoxybenzilsaure, C16H 140 5C12, aus W. Nadeln, Zers. bei 
182—185°. Aus dem Aldehyd mit KMn04 2-Chlor-3-methoxybenzoesaure, C8II70 3C1, 
aus W. F. 161,5°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 0 . 14—18. Jan. Huddersfield, 
Techn. Coli.) T a u b e .

Erwin Ott, U ber das Racemat des Isohydrobenzoins und seine Spaltung in optisclie 
Anlipoden durch spontane Krystallisation. Vf. widerlegt die von R e a d  u . S t e e l e  
(C. 1 9 2 7 . II. 421) aufgestełlte Behauptung — daB enantiomorphe Krystalle kein Kenn- 
zeichen fur opt. Antipoden seien —, indem er einen Irrtum (Verwechslung der Drehung 
mit der spezif. Drehung) richtigstellt. Der mit 146° von R e a d  u . St e e l e  angegebene F. 
des Isohydrobenzoins wird ais unscharfer Zers.-Punkt aufgeklart, u. eine Spaltung 
des Kórpers liierbei in Benzaldehyd u. Benzylalkohol fiir wahrscheinlich angcnommen. 
Fiir das Racemat des Isohydrobenzoins ergab die Messung der FF. die Móglichkeit 
einer Polymorpkie, die unter Umstanden auf verschiedenem Krystallwassergeh. beruht. 
Der Umwandlungspunkt liegt bei ca. 75°. Eine Bestatigung der krystallograph. Beob- 
achtungen brachte die Messung der Verbrennungswarmen. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 1 8 8 . 47—51. 8/3. 1930. Munster, Univ., u. Stuttgart, Techn. Hochsch.) B r i s k e .

Oscar L. Brady und Frank Herbert Peakin, Die Isomerie der Ozime. 37. Mitt. 
Allyl-p-nitrobenzaldoxime, O- und-N-Allylhydroxylamine und Sulfim-S-alher. (36. vgl. 
C. 1 9 3 0 . I. 54.) Allylicrung von a-p-Ńilrobenzakloxim in A. (+  Na) mit Allyljodid 
(3 Stdn. unter RuckfluB) lieferte hauptsachlich a.-p-Niirobenzaldoxim-0-allyldther, 
ClnH10O3N2 (I), Nadeln aus verd. A., F. 75°, gibt kein Hydrochlorid, ist mit Dampf 
fliichtig u. sehr schwer liydrolysierbar. Aus der Mutterlauge ergab sich noch p-Nilro- 
benzaldoxim-Nt-allylalher, C10H100 3N2 (II), Krystalle aus Bzl. +  Leichtpetroleum,
F. 112°, Hydrochlorid, C10H 10O3N2- HĆ1, F. 61—64°, das besser aus f!-p-Nitrobenzaldoxim 
in A. (-f- Na) mit Allyljodid bei Zimmertemp. (3 Tage stehen) gewonnen wird. — O-Allyl- 
benzhydroxmnsdure, C10H n 0 2N, aus Benzhydroxamsaure in A. (+  NaOH) mit Allyl- 
bromid (30 Min. unter RuckfluB), Nadeln aus Bzl. +  Leichtpetroleum, F. 58°. Lieferte 
beim Kochen mit A. u. konz. HC1 (45 Min.) das Hydrochlorid des 0-Allylhydroxylamins, 
C3H,ON-HCl, Blattchen vom F. 172° (Zers.). Geht mit p-Nitrobenzaldeliyd in I iiber.
— Eine Lsg. des Hydrochlorids des N-Allylhydroxylamins wurde durch Kochen des
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Rk.-Prod. aus /?-Benzaldoxim in A. (+  NaOC2H6) mit Allylbromid erhalten; sie 
ergab m it p-Nitrobenzaldehyd 1T. — m-Nitrobenzyliden-o'-nitropheiiylsulfamin,
C13H90 1N3S, aus o-Nitrophenylsulfamin, N 02 ■ C«H4 • S ■ NH2, in A. mit m-Nitrobenz- 
aldehyd (lOMin. unter RiickfluB), citronengelbe Nadeln aus Bzl., F. 192°. Entsprechend 
Benzyliden-o-nitroplienylsulfamin, P. 161°. Beidemalo entstanden daneben keine Iso- 
meren. (Journ. chem. Soc., London 1930. 226—29. Febr. London, Univ. Coli., R a l p h  
F o r s t e r  Laboratories.) B e h r l e .

Oscar L. Brady imd Morris Marcus Muers, Die Methylierung der Benziloxime.
II. Mitt. Die Monomethylather der Benzildioxime. (I. vgl. B ra d y  u. P e r r y ,  C. 1926.
I. 2100.) Aus Benzil u. NH2OH wurde mit einer Modifikation des Verf. von v. A uw ers 
u. M eyer (Ber. Dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 540) a-Benzilmonoxim dargestellt. 
Trennung vom gleichzeitig entstandenen ()-Benzilmonoxim geschah durch Krystalli- 
sieren aus Bzl. — Oximierung von 0-Methyl-a.-benzilmonoxim (I) mit NH2OH lieferte
0-llonomethyl-a-benzildioxim, C15H140 2N2 (II), Nadeln aus Aceton, F. 181—182°; 
daraus Acelyl-0-monomethyl-a-benzildioxim, C17H160 3N2, Krystalle aus A., F. 107—108°, 
u. Benzoyl-0-monomethyl-a.-benzildioxim, C22HJ80 3N2, Nadeln aus Eg., F. 167°. Da
neben wurde aus I in geringer Menge erhalten a.'-0-Monomethyl-y-benzildioxim, 
C15H140 2N2 (HI), Krystalle aus Clilf. u. Leichtpetroleum, F. 172°; daraus Acelyl-ct'-0- 
monomethyl-y-benzildioxim, Nadeln aus A., F. 80°, u. Benzoyl-a.'-inonomelliyl-y-benzil- 
dioxim, Krystalle aus Eg., F. 79°. — Oximierung von 0-Methyl-ft-benzilmonoxim mit 
NH2OH- HCI in A. bei 175—185° (10 Stdn.) fiihrte zu 0-Monometliyl-()-benzildioxim (IV), 
Krystalle aus Eg., F. 177°, daraus Acetyl-0-monomethyl-[3-benzildioxim, Krystalle aus 
A., F. 81°, u. Benzoyl-0-monomethyl-[}-benzildioxim, Krystalle aus Eg., F. 162°. — 
Monomethylierung von tx-Benzildioxim mit Methylsulfat u. Alkali lieferte N-Mono- 
methyl-<x-benzildioxim, C15H140 2N2 (V), Krystalle aus A., F. 168°, das mit H J  Methyl- 
amin abspaltete. — Monomethylierung von p-Benzildioxim fiihrte neben IV zu N-Mono- 
methyl-fl-benzildioxim (VI), Krystalle aus A., F. 205° (Zcrs.). — Bei der Monomethylierung 
von y-Benzildioxim konnte nur VI isoliert werden, da eine Umlagerung eingetreten war.
— Methylierung von II m it Methylsulfat u. Alkali ergab 0 ,0 '-Dimethyl-a.-benzildioxim 
(VII) u. 0,N-Dimelhyl-a.-benzildioxim (VIII). — Methylierung von V fiihrte zu VIII u. 
N,N'-Dimełhyl-a.-benzildioxim (IX). — Durch Methylierung von IV wurde erhalten
0,N-Dimethyl-(}-benzildioxim (X) u. 0,0-Dimethyl-fj-benzUdioxim (XI). — Methylierung 
von III mit CH3 J  in A. u. Ag20  lieferte VII u. 0,0'-Dimethyl-y-benzildioxim, C:8H160 2N2 
(XH), Krystalle aus 80%ig. A., F. 59°. Mit Methylsulfat entstand letztere Verb. allein.

C0H6-C— C- C6Hs ' C0H5 • C— C • C6H6 C ,H ,.ę ----------- C • C0H6

c h 3o - n  6  i  c h 3o - n  A o h  c h 3o - n  PION
c aH6. c ---------------- C-C6H5 C0H6 • C---------C-C0H5 C6H6 • c ---------- c - c 0h 5

N-OCHs HON IV HON CII3• Ń:O V CH3-N :0  HON VI
C0HS • C— C • C61I6 c 0h 5. c --------- ę .C 0H6 C0H5. ę -------  — c - c 0h 6

CH30 -N N-OCH3 CH30 -N CHs-N :0  v m  0 :N 'CH 3 "CH3-N :0
c sh 5. c -------------- c  c 0Hs.c -------------------- C;C6H8 C0Hs• C------------ C-C0H6

X N-OCH3 0 :N -C H 3 X I n . o c h 3 c h 3o - n  c h 3o-n  CH30-N  X II
x m  n-o-c-c„h5 c h 3o -n  x iv  c 6h 5-c -co -n h -c 6h 6 c 6h 5-c -c o -n h .c 0h 5

C0H6 • 6 — N C0H,-CNII-CO-Ct)H6 CH30-N XV N-OCH3 XVI
Kochen von II mit Anilin (30 Sek.) fiihrt zu ITI, was den besten Weg zur Darst. 

dieser Verb. in groBerer Menge darstellt. Kocht man II oder III liinger mit Anilin oder 
mit HC1 in Eg., so tr i t t  Isomerisierung zu IV ein. — Kochen von XII mit konz. HC1 
isomerisiert zu VII. — Kochen von V mit Anilin (5 Min.) liefert unter Abspaltung der 
N-Methyloximinogruppe Benzilmonoximanil, C6H5 • C(: NOH)-C(C6H5) : N-C0H5, 
wahrend Kochen mit Dimethylanilin Isomerisation zu VI bewirkt. — BECKMANNsehe 
Umlagerung von II mit PC15 in A. bei Zimmertemp. fiihrte zu 3,5-Dilphenyloxdiazol-l,2,4
(XIII), _ wahrend aus der Mutterlauge N-Benzoyl-0-methylbenzamidoxim,
(XIV), Krystalle aus Bzl., F. 151°, isoliert werden konnte. Besser erlialt man letzteres 
d u rc h  Arbeiten bei 0°. Mitsd. wss. NaOH (1 Stde.) lieferteXIVNa-Benzoat u. O-Methyl- 
benzamidoxim, Hydrolyse mit konz. HC1 ergab Benzamid u. Benzoesaure. — B e c k - 
JIANNsche Umlagerung von III mit PC15 in A. bei 0° bildete a-0-Methylplienylglyoxyl- 
anilidoxim, C15H140 2N2 (XV), Nadeln aus A., F. 118—120°; Hydrolyse mit konz.

XH. 1. '  ” 163
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HC1 lieferte Anilin. — BECKMANNsche Umlagenmg von IV bei 0° fuhrte zu fi-O-Methyl- 
phenylglyoxylanilidoxim (XVI), Nadeln aus A., F. 152°, dessen Konst. durch Syn- 
these aus /?-Phenylglyoxylanilidoxim (aus Phenylglyoxylanilid mit NH2OH) mit 
CH3J  u . Ag20  in A. bewiesen wurde. Mit sd. konz. HC1 geht. XVI in das a-Isomere
XV iiber. (Journ. chem. Soc., London 1930. 216—26. Febr. London, Univ. 
Coli.) B e h r l e .

Harold H. Strain, Ammonolyse von Ketonen. (Vgl. C. 1927. II. 827.) Wasser- 
freies NH3 fiihrt aromat, u. fettaromat. Ketone in dio entsprechenden Ketimine iiber. 
Dio Wrkg. wird durch A1C13 bzw. durch das bei Einw. von NH3-Gas auf A1C13 ent

stehende Prod. yerstarkt. — Acetophenonimid. Aus Acetophenon, wasserfreiem NH3 u. 
A1C13 bei 180°. C8H9N +  HC1, etwas hygroskop. Krystalle. Melhyl-p-tolylketon liefert 
ein sehr unbestandiges Prod. — Fenchonimid- Analog Acetophenonimid. HCl-Salz,
F. 274—278°. — Campherimidhydrochlorid C10H1SNC1. Krystalle aus Chlf.-A. Unzers. 
sublimierbar. Red. mit Na u. A. liefert Bornylamin (Pikrat, F. 241,5°). — Benzo- 
phenonimidhydrochlorid C]3HUN -f- HC1. Krystalle. Unzers. sublimierbar. — Benzil 
reagiert mit fl. NH3 bei gewóhnlicher Temp. sehr langsam unter Bldg. von Benzamid u. 
Imabenzil, bei 200° gohen 40% des BenzUs in Lophin iiber. — Da Benzilam leicht in 
Benzilimid u. Imabenzil (I) iibergeht (vgl. H e n i u s , L i e b i Gs Ann. 228 [1885]. 339), 
schlagt Vf. fiir Benzilam die Formel n  oder n a  yor, die ein O-Atom ais Ringglied 
enthalt. (Journ. Amor. chem. Soc. 52. 820—23. Febr. 1930.) O s t e r t a g .

K. Dziewoński, J. Moszew, St. Lepiankiewiez und L. Suclieni, Uber das
1,4-Dibenzylnaphthalin und entsprechende Ketoablcćmmlinge. Von den bei der Einw. 
von Benzylchlorid auf Naphthalin neben dem a-Benzylnaphthalin erhaltenen 3 isomeren 
Dibenzylnaphthalinen war dio a-Verb. auf Grund ihrer Oxydierbarkeit zum 1,8-Di- 
benzoylnaphthalin ais 1,8-Dibenzylnaphthalin (F. 146,5°) identifiziert worden (vgl. C. 1929.
I. 1104). Vff. gelang es nun, das (9-Isomere (F. 88°) mit HN03 in das 1,4-Dibenzoyl- 
naphthalin uberzufuhren, dessen Konst. bereits von R. S c h o l l  (C. 1922.1. 693) durch 
Synthese aus Naphthalin-l,4-dicarbonsauredichlorid u. Bzl. (+  A1C13) ermittelt wurde. 
Dadurch wurde die /i-Vorb. ais 1,4-Dibenzylnaphthalin erkannt. Durch Einw. von 
Benzoylchlorid auf a-Benzylnaphthalin erhielten Vff. weiter ein Monobenzoylderiy., 
das bei der Oxydation die 1,4-Dibenzoylyerb. u. bei der Rod. 1,4-Dibenzylnaphthalin 
u. ais weiter liydriertes Prod. 1,4-Dibenzyltetrahydronaphthalin lieferte.

V e r s u  c h e. 1,4-Dibenzylnaphthalin, C^Hod. Darst. ygl. 1. c. Aus A . farblose 
Nadeln, F. 88°, 11. in Bzl., A ., Eg., wl. in Lg. u. A., unl. in k. konz. H 2S04. Pikrat, 
C30H23O7N3, aus Bzl. orangegelbe Nadeln, F. 107°. — l-Benzyl-4-benzoylnaphthalin, 
C24H i80 . A us 1-Benzylnaphthalin u. Bonzoylchlorid ( +  ZnCl2) auf dem Wasserbad. 
Aus A. oder Lg. Oktaeder, F. 113°, U. in Bzl., A ., Chlf., Eg., wl. in A. u. Lg. In konz. 
H2S04 m it orangeroter Farbę 1. Phenylhydrazon, C30H24N2. Aus A. Nadeln, F. 155 bis 
156°. Oxim, CV,H19ON. Viereckige Tiifelchen, F. 202—203°. — 1,4-Dibmzoylnaphthalin, 
C24Hi6Os. Durch Oxydation des 1,4-Dibenzylnaphthalins oder l-Benzyl-4-benzoyl- 
naphthalins mit H N 03 (1,42) u. Fraktionieren der Rk.-Masse bei yermindertem Druck. 
Aus A. farblose Nadeln, F. 105—106°, in konz. H ,S04 mit orangeroter Farbę 1. Dioxim, 
C24H180,N 2. A us A . lanzettartige Nadeln, F. 261° (Zers.). — 1,4-Dibenzylnaphthalin-
5-sulfonsaure, Na-Salz, C24H]90 3SNa. Aus der Dibenzylyerb. in Nitrobenzol mit Chlor- 
sulfonsaure. Aus A. farblose Nadeln. — l-Benzyl-4-benzoyl-5(8)-nitronaphthalin, 
C24H170 3N. Durch Nitrierung mit Salpeter-Schwefelsaure. Aus Eg. rhomb., hellgelbe 
Nadeln, F. 172—173°. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 650—57. 
Doz. Krakau, Univ.) P o e t s c h .

K. Dziewoński, J. Auerbach und J. Moszew. Uber peri-Benzoyl- und -Benzyl- 
derivate des Naphthalins. Im  Gogensatz zu dem Ergebnis der Benzoylierung des 
a-Bcnzylnaphthalins (ygl. vorst. Ref.) fuhrte die Benzylierungsrk. des a-Benzoylnaphtha- 
lins zum l-Benzyl-8-benzoylnaphthalin, das bei der Oxydation mittels vcrd. I1N03 in
1,8-Dibenzoylnaphthalin iiberging. Das durch Einw. yon Benzylchlorid auf a-Benzyl
naphthalin gebildete pcri-Dibenzylnaphthalin lieferte mit Chlorsulfonsaure ein Mono- 
sulfoderiy., das wahrscheinlich die l,8-Dibenzylnaphthahn-4-sulfonsaure darstellte.

Y e r s u c h e .  l-Benzoyl-8-benzylnaphlhalin, C.4H180. Durch Em-armen von
1-Benzoylnaphthalin u. Benzylchlorid mit A1C13 auf 160—170°. Aus A. hellgelbe rhomb.
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Saulen vom F. 142°, 11. in Bzl., Chlf., Eg., wl. in A., mit konz. H2S04 orangerote Lsg.
O zim, Co.jlTjgON. Aus A. gelbe, zu Rosetten verwachsene Nadeln, F. 220—222°. —
l,8-Dibenzoyl?iaphllialin, C2.,Hi<j02. Mittels konz. HN03. Aus A. lanzettartige Nadeln,
F. 189—190°, 11. in Bzl., Chlf., A., weniger 1. in A., Eg. u. Lg. In konz. H2S04 blutrote 
Lsg. Liphenylhydrazon, C36H28N4. Gelbe Saulen, F. 270—271°. Dioxim, C24H180 2N2. 
Bronzegelbe Blattchen, F. 270° (Zers.). — l,8-Dibenzylnaphthalin-4-sulfonsdure, Na- 
Salz, C24H 10O3SNa. Mit Chlorsulfonsiiuro aus der Dibenzylverb. bei 90—100°. Seiden- 
glanzende Nadeln. Anilinsalz, C30H27O3NS. Aus W. Nadeln, F. 252—253°. Chlorid, 
C24H190 2C1S. Nadelchen, F. 151°. Amid, C2.iH210 2NS. Aus A. Blattchen, F. 168°. 
(Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 19 2 9 . 658—63. Dez. Krakau, 
Univ.) P o e t s c i-I.

K. Dziewoński, J. Schoen und A. Glazner, Sludien iiber a - Bromace- 
naphthenderivate. Es wurden die Oxydations-, Nitrierungs- u. Sulfurierungsrkk. 
des a-Bromacenaphthens (I) untersucht. Oxydation mit Na-Dichromat in Eg. bei 
gemafligter Temp. lieferte a.-Bromnaphthalsdure, a-Bromacenaplithenchinon u. a,a'-Di-

brombiacendion (II), dio sich leicht voneinander trennen 
lieCcn. Bei der Nitrierung yon I mittels konz. HN03 in 
Eg. bildeto sich hauptsachJich das 6(a.l)-Nitro-5(a.2)- 
bromacenaplithen, das bei der Oxydation in die 5(0.])- 
Nilro-4(a2)-bromnaphlhalsaure iiberging. Mit Sulfu- 
rierungsmitteln reagierte I  sehr energ. Chlorsulfon- 
saure lieferte in Nitrobenzollsg. zwoi isomere Mono- 

sulfoderiw. („a“ u. ,$ “), die sich durch die verschiedene Loslichkeit der Na-Salze in 
W. u. A. trennen liefien. Bei Einw. von konz. H2S04 erfolgte die Bldg. eines Disulfo- 
deriv. Alle drei Sulfonsauren lieferten bei der Oxydation dio cntsprechenden a-Brom- 
sulfonaphthalsiiuren.

V e r s u c h e .  Oxydation von I  in Eg. mit gepulvertem Na-Dichromat bei 30° 
lieferte oc-Bromacenaplithenchinon u. II ais rotlichbraunen Nd. Aus dem olivgriinen 
Filtrat nach Verdiinnen mit W. a-Bromnaphthalsdure. — a-Bromaccnaphtlienchinon, 
C12H50 2Br. Durch Ausziehen des Nd. mit Na-Bisulfit u. Ansauern mit H2S04. Aus 
A. gelbe Nadeln, F. 235—236°, 11. in den meisten organ. Lósungsmm., in konz. H„S04 
mit braunlichroter Farbę 1. Phenylhydrazon, Cj8HnON2Br. Aus A. hellrote Nadeln,
F. 179—180°. Diphenylhydrazon, C21H17N4Br. Aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 225—226°, 
swl. in A. Diozim, C12H70 2N,Br. Aus A. gelbo Krystalle, F. 230—231° (Zers.). a-Brom- 
acenaplithoplienazin, Cł8H0Ń2Br. Mit o-Phenylendiamin. Aus Lg. hellgelbe Nadelchen,
F. 261—263°. — a,a '-Librombiacendion (a,a' -Dibrombiacenaphthylidendion), C21H10O2Br2
(I I ). Aus dem Riiekstand der Oxydation von I  nach Ausziehen mit Bisulf it durch Extraktion 
mit Chlf. Aus Chlf., Bzl. oder Toluol orangegelbe Nadeln, F. 320—321°, in konz. H2S04 
mit griiner Farbę 1. — 5-B~om-6-nitroacenaplithen, C12H8Ó2NBr. Aus I  mit HN03 (1,52) 
in Eg. bei —15°. Aus A. gelbe Nadeln, F. 159—161°. Ais Nebenprodd. niedriger 
schmelzende Kórper (F. 130—145°). — 5-Brom-6-aminoacenaphtlien, C12H10NBr. Durch 
Red. m it Na-Hydrosulfit. Aus A. bzw. Lg. rhomb. Prismen, F. 133°, 11. in den meisten 
organ. Lósungsmm., unl. in W. — 6(5)-Aminoaeenaphthen, Ci2H1xN. Aus yorigem mit 
Na-Amalgam unter Einleiten von C02. Aus sd. W. u. Lg. Ńadeln, F. 107—108°. — 
4-Brom-5-nitronaphtlialsdweanliydiid, C12H40 5NBr. Aus dem Bromnitroacenaphthen 
in Eg. mit Na-Dichromat. Aus Eg. Tafelchen, F. 312°. Aus wss. A. die freie Saure,
F. 295°. Dimelliylester, C14H10O0NBr. Aus A. sechseckige Tafelchen, F. 162°. — a-Brom- 
accnaplilhen-„a.“-sulfonsdure, Na-Salz, C[2Hg0 3BrSNa. Durch Sulfonierung von I  in 
Nitrobenzol mit Chlorsulfonsiiure bei 20—25°. Aus W. monoklinc Prismen. Swl. in A. 
u. W. Anilinsalz. Nadeln, F. 260—261°. f}-Naphtkylam,insalz, C22Hla03NBrS. Aus A. 
Blattchen, F. 265—266°. Chlorid. Aus Lg. gelbe Nadeln, F. 134—135°. Amid, 
C12H10O2NBrS. Aus A. bzw. Bzl. Nadeln, F. 137—138°. — 4-Brom-„a.“-sulfonaphlhal- 
sdureanhydrid, Na-Salz, Cł2H40 6BrSNa-. Aus der Sulfonsaure mit Dichromat. LI. in 
W., swl. in A. — u-Broviacenaphthen-„p“-sulfon$dure, Na-Salz, C12H80 3BrŚNa. Aus 
dem Sulfurierungsgemisch von I. Nadeln, U. in W., ziemlich 11. in A. Anilinsalz. 
Nadeln, F. 256—257°. Chlorid. Aus Lg. gelbe Nadeln, F. 192—193° (Zers.). Amid, 
C12Hltl0 2NBrS. Aus A. oder Bzl. Nadeln, F. 233—234°. Athylester, C14Hi30 3BrS. 
Aus A. Nadeln, F. 140—141°. — a-Bromacenaphlhendisulfonsdure, Ba-Salz, C12H70 6- 
BrS2Ba. Aus I  m it konz. H2S04 bei 80—90° u. Neutralisieren mit BaC03. Aus W. 
Saulen, ziemlich 11. in W. Na-Salz, C12H7Br(S03Na)2. Nadeln mit 3 Moll. Krystall- 
wasser. Diclilorid. Aus Bzl. flachę Nadeln, F. 181—182°. Diamid, C12H110 4N2BrS,.
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Aus W. Nadeln, F. 289° (Zers.), 1. in W., II. in A. Diathylester. Aus Aceton-BzI. Nadeln,
F . 164°. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 636—49. Dez. 
Krakau, Univ.) P o e t s c h .

Nicolas Maxim, Eine neue Klasse von farbigen Ko hien wasse rstoffen. (B ulet. Soc. 
Chim. Romania 11. 109— 22. Okt. 1929. — C. 1930. I. 1470.) B e r g m a n n .

Peter Maitland und Stanley Horwood Tucker, Die Kondensation von Fluoren 
mit Aceton. I. Einwirkung von 9-Fluorenylmagnesiumbromid auf a) Aceton und b) Di- 
acetonalkohol. Die Frage der zwei Formen des 9-Isopropylidenfluorens. Bei der Einw. 
von Diacetona]kohol (I) auf 9-Fluorenylmagnesiumbromid (II) wurden erhalten:
1. l-Fluorenyl-l,3,3-trimethyltrimethylenglykol (III), allerdings nur in einem Ansatz,
2. zwei isomere Formen des l-Biphenylen-2,4-dimet]iyl-l,3-penladiens (IV); nur an einer 
von ihnen konnte festgestellt wTcrden, daB sie zur Aufnahme von 4 Atomen Wasser- 
stoff befahigt ist, 3. 9-FlwrenyldimetJiylcarbinol (V), entstanden durch Rk. des aus I 
zuriickgebildeten Acetons. Aceton selbst liefert namlich in B0°/0 Ausbeute mit II das 
Carbinol V, ferner das niedriger schmelzende Isomere von IV, 9-Isopropylidenfluoren (VI) 
ais W.-Abspaltungsprod. von V u. Dibiphenylenatlian (VII). VI zeigto im Gegensatz 
zu COURTOT (Ann. Chim. 4 [1915]. 220) u. in Ubereinstimmung mit SCHLENK u. 
B e r g m a n n  (C. 1928. II. 888), F. 113 (bis 117°). Die von C o u r t o t  bcschriebene 
Verb. VI vom F. 89° existiert nicht. VI laflt sich zu 9-Isopropylfluoren (VIII) reduzicren, 
das auch aus dem K-Deriv. des 9-Fluorencarbonsaureesters u. Isopropyljodid mit an- 
schlieDender Eliminierung von C 02 entsteht.

CII3.CO-CH2. ę < ^  J J ‘>CHM gBr ? 0” '> C H -C (C H 3) - CHa ■ C(CHS)2

I OH II I I I  ÓII ÓH

IV ? h > C=9-C H =C (C H 3)s y  9 { W }
c 6h 4 q h 3 c »n < OH

t i  ó;h ;> c= c< ch; y i i c6h ;> ch- ch< óS
V o r s u c h e .  9-Fluorenyldimelhylcarbinol, C16H 160 (V). Aus n  (Darst. in An- 

lehnung an COURTOT [1. c.]) u. Aceton bei 125° neben Fluoren u. Dibiphenylendlhan (VH). 
Aus Lg. Rhomben, F. 99—101°. Bei 135° (statt 125°) entstand VI u. das niedriger 
schmelzende Isomere von IV, C19H 18, F. 58—61°, aus Mcthylalkoliol Biischel farbloser 
Nadeln. — 3-Fluorenyl-2-melhylisopropylbromid, C16H15Br (V; sta tt OH: Br). Aus V 
in A. oder Eg. mit gasfórmigem HBr. Aus A., Eg. oder Lg. F. 98—103°. — 9-Iso- 
propylidenfluoren, C16HU (VI). Aus Isopropyl-MgBr u. Fluorenon. Lange Nadeln,
F. 113—117°, Sinterung ab 107°. Addiert nicht HC1 in Eg. — Dibromid von VI, 
CI6H14Br2. Aus VI u. Brom in CS2. Aus Lg. schwach grune Prismen, die bei 126—127° 
griin schmelzen. — 9-Isopropylfluoren, C1GH ]6 (VT1I). Aus VI u. HJ (d — 1,7) in Eg. 
Farblose Blattchen aus Methylalkoliol u. durch Dest. F. 53—55°. Nebenher entstand 
etwas Dihiphenylemithan (VH). VIII entsteht auch aus K-9-Fluorencarbonsaureathyl- 
ester in A. mit Isopropyljodid u. darauffolgende Verseifung u. C02-Abspaltung durch 
Erhitzen. — l-Biphenylen-2,4-dimethyl-l,3-pentadien A, C19H13 (IV). Aus 1 u. H. In 
der Fraktion vom Kp.lr> 185—225°. Aus A. farblose Nadeln, F. 81—82°. Wird am Licht 
reversibel rot. Nebenher entstanden Fluoren, Dibiphenylendthan (VII), 9-Fluorenyl- 
dimethylcarbinol (V), ferner l-Biplienylen-2,4-dimethyl-l,3-pentadien B, F. 58—61°, 
endlich einmal l-Fluorenyl-l,3,3-lrimelhyllrimethylenglykol (ni), aus Bzl.-Lg., Eg. 
oder verd. A. sternformig gruppierte Krystalle, F. 110—112°. — 2-(9-Fluorenyl)-
4-methylpentan, C19H22. Aus IV mit H J  in Eg. Aus A. oder Methylalkoliol. F. 101 bis 
103°. Nebenher entstand ein Isomeres ( ?), C]0H22, aus Methylalkoliol, F. 51—55°, 
das vie)leicht auch nur die Formel Ci9H20 hat. (Journ. chem. Soc., London 1929. 
2559—67. Nov. 1929. Glasgow', Univ.) B e r g m a n n .

Edwin John Cross und Arthur George Perkin, Reduktionsprodukte der Oxy- 
anthrachinone. XI. (X. vgl. H a r d a c r e  u. P e r k in , C. 1929- I. 1449.) Red. von 
unsymm. Oxyanthrachinonen liefert im allgemeinen nur eines der beiden inóglichen 
Oxyanthranole; z. B. gibt l-Oxyanthrachinon nur l-Oxyanthranol, das isomere 4-Oxy- 
anthranol ist nicht nachzuweisen. — Antliragallolanthron wurde von CROSS u . PERKIN  
(C. 1927. II. 1569) ais l,2,3-Trioxyantliranol erkamit. Gr e e n  (C. 1927. II. 2545) 
faBt dagegen die Verb. ais 2,3,4-Trioxyanthranol auf,'weil sie mit S0C12 keine Tliionyl-
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verb. liefert. Durch Umsctzung mit Boressigsaureanhydrid konnte indessen die For- 
mulierung von CROSS u . P e rk in  erneut bewiesen werden. — Triacelylanthragallol 
gibt mit SnCl2 u. HC1 in Eg. wenig l,2,3-Trioxyanthranol u. hauptsachlich das bisher 
unbekannte 2,3,4-Trioxyanthranol. Die Konst. dieses Rk.-Prod. ergibt sich aus der 
Tatsache, daB bei der Kondensation mit Glycerin u. H„SO., ein Triosybenzanthron 
entsteht, das sich von dem Isomeren aus l,2,3-Trioxyanthranol durch die Bldg. eines 
Trimethylathers bei der Behandlung mit CH3J  u. Alkali unterscheidet. Die Eigg. 
dieses Trioxybenzantbrons bilden einen weiteren Beweis gegen die Auffassung von 
G re e n  u . zeigen, daB S0C12 kein zuverlassiges Mittel zum Nachweis von l-Oxygruppen 
in Oxyanthranolen darstellt. Die Hydrolyse der Acetoxygruppen erfolgt bei diesen 
Rkk. erst, wenn die in wenigen Sekunden verlaufende Red. sich vollzogen hat. Die 
Red. der Athylcarbonatoanthrachinone wird durch gleichzeitige Hydrolyse der 
0 -C 0 2C2H5-Gruppen verzógert. Tricarbathoxyanthragallol (A) geht hierbei teilweise 
in Dicarbathoxyantliragallol (B) iiber; bei der Red. entsteht aus (4) 2,3,4-Triatliyl- 
earbonatoanthron, das weiter zu einem Dicarbathoxy-2,3,4-trioxyanthron verseift wird; 
aus (B ) entsteht indessen l-Oxy-2,3-diathylcarbonatoanthron. Alizarinmethylalher 
liefert bei der Red. nebeneinander l-Oxy-2-methoxy- u. 4 - O xy-3-mcthoxy anthranol. 
Alizarin selbst gibt in saurer Lsg. 1,2- u. 3,4-, in alkal. Lsg. nur 3,4-Dioxyanthranol. 
Allgemein laBt sich aus den Resultaten schlieBen, daB cc-Oxyanthrachinone in der 
Regel zu l-Oxy-9-anthranolen, aeylierte a-Oxyanthrachinone zu 4-Oxy-9-anthranolen 
reduziert werden. Das Verh. der a-Oxyanthrachinone kann man auf die Chelatbindung 
zwischen OH u. CO zuruckfiihren. Abweichend von den ubrigen 1-Oxyanthrachinonen 
liefert das l,2,7-Trioxyanthraehinon, sowohl mit SnCl, u. HC1 ais mit Zinkstaub u. 
NH3 3,4,6-Trioxy-9-anthranol. Die Ursaehe ist wahrscheinlich der EinfluB des 7-Hydr- 
oxyls. — Das im D. R. P. 187495 (Friedlander IX, 816) beschriebene Dioxybenz- 
anthron aus Alizarin ist entweder 3,4- oder 5,6-Dioxybenzanthron (vgl. a. M i l le r
u. P e rk in , C. 1926. I. 1805); das von T u rs k i u . G ry n w a sse r  (C. 1929. I. 1693) 
zur weiteren Klarung der Frage beigebrachte Materiał ist vollig ungenugend.

V e r s u c h e .  2,3,4-Trioxy-9-anthranol, Cu H10O4. Aus Triacetylanthragallol, 
SnCl2 u. HC1 in sd. Eg. Schwach griinliche Nadeln. Ist bei 300° dunkel gefarbt, aber 
nicht geschm. Gibt mit 10°/oig. wss. NaOH eine orange, an der Luft gelb u. braun 
werdende Lsg. Reagiert nicht mit Benzochinon in A. Verss. zur Darst. eines Dianthrons 
waren erfolglos. Mit Acetanhydrid u. Pyridin entsteht 2,3,4‘Triaceloxy-9-anlhranyl- 
aeelat, C22H1R0 3. Krystallc aus A. +  Eg., F. 199—201°. Liefert mit Cr03 in Eg. an- 
scheinend 2,3-Diacetylanthragallol (F. 218—220°). — Benzantliragallol, C^H^O,,. Aus
2.3.4-Trioxy-9-anthranol mit Glycerin, W. u. H2SO., bei 120—125° in geringer Menge. 
Orangegelbe Prismen aus wss. A. Wird bei ca. 290° schwarz, ohne zu schm. L. in 
H2S04 karminrot, in l°/0ig. NaOH violett, an der Luft rasch gelb, in 10°/oig- NaOH 
blau, an der Luft grun u. gelb werdend. Farbt gebeizte Wolle orange (Sn), orangebraun 
(Al), rotbraun (Cr) bzw. dunkelbraun (Fe). Triace.tylve.rb., C23H10O;. Gelbliche Nadeln 
aus Eg., F. 221—223°. Die Lsg. in Eg. fluoresciert. Trimelhylather, C2oH160.,. Citronen- 
gelbe haarfórmige Nadeln aus A., F. 143—144°. L. in A. u. A. gelb mit griiner Fluores- 
cenz. — Bei der Red. von Triacetylanthragallol entsteht neben 2,3,4-Trioxyanthranol 
auch l,2,3-Trioxy-9-anthranol, das bei der Red. von 2,3-Diacetylanthragallol aus- 
schlieBlieh erhalten wird. Monoacetylverb., F. 239—240° (Zers.). — Tribenzoylanthra- 
gallol, C35H20O8. Aus Dibenzoylanthragallol, Benzoylchlorid u. Pyridin. Gelbliche 
Prismen aus Bzl.-A., F. 213—215°. Red. mit SnCl2 u. HC1 in sd. Eg., liefert Mono- 
benzoyl-l,2,3-trioxyanthranol, C21HI,,Os (Tafeln aus A.-Eg., F. 213—216° [Zers.]) u. 
Dibenzoyl-2,3,4-trioxy-9-anthranoł, C28H18O0, acetonhaltige Prismen aus Aceton, F. 212 
bis 214° (aeetonfrei), woraus durch Verseifung mit methylalkoh. KOH u. Acetylierung
2.3.4-Triacetoxy-9-anthranylacetat entsteht. — Dibenzoylanthragallol, C28H36Ó7. Aus 
Anthragallol u. Benzoylchlorid in Pyridin. Gelbe Blattchen. F. 204—206°. Red. 
liefert Monobenzoyl-l,2,3-trioxyanthranol (s. o.) u. Dibenzoyl-l,2,3-trioxyanlhrimol, 
C28Hi80 8. Gelbliche Nadeln aus Eg., F. 188—190°. — Triathylcarbonatoantliragallol, 
Co.-)H2()Ou . Aus Diathylcarbonatoanthragallol mit C1C02C2H5 u. Pyridin in Bzl. Gelb
liche Prismen aus A.-Eg., F. 103—105°. Wird durch k. Pyridin oder durch SnCl2 u. 
HC1 in k. Eg. in Diathylcarbonatoanthragallol ubergefiihrt. Red. mit SnCl, +  HC1 
in sd. Eg. liefert l-Oxy-2,3-<Liathylcarbonato-9-anthranol, C20H18O8 (gelbliche Prismen 
aus A. +  Eg., F. 131—132°) u. Dicarbdthoxy-2,3,4-trioxy-9-anthranol, C20HI8O8 (Nadeln 
aus A., F. 156—158°), dereń Konst. durch Verseifung u. Acetylierung zu den Triacet- 
oxyanthranylacetaten nachgewiesen ist. — Didthylcarbonaloanthragallol. Aus Anthra-
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gallol u. C1C02C2H5 in Pyridin. F. 174—175°. Eed. mit SnCl2 +  HC1 in Eg. liefert
1-Oxy-2,3-diathylcarbonaio-9-anłhranol u. Monocarbćithoxy-l,2,3-trioxy-9-anthranol, 
C17H140 6, fast farblose Prismen aus Eg., F. 218—219° (Zers.). — l,2-Dioxyanthranol, 
C14H1003. A us 2-Acetylalizarin mit SnCl2 +  HC1 in Eg. Orange Tafeln aus A., F. 149 
bis 151°. Acetylierung gibt l,2-Diacetoxy-9-<mt1iranylaeetat, C^H^O,,, Tafeln aus A. +  
Eg., F. 185—187°.—Red. von Diacetylalizarin liefert Desoxyalizarin u. wenig l,2-Dioxy- 
antliranol. — Acetylalizarin-2-methylather gibt bei der Red. 4-Oxy-3-melhoxyanlhranol. — 
Alizarin gibt mit Sn +  HC1 in sd. Eg. l,2-Dioxyanihranol (F. 149—151°) u. 3,4-Dioxy- 
antliranol, mit SnCl2 +  HC1 ohne Eg. unter teilweiser Red. iiber die Anthranolstufe 
hinaus 3,4-Dioxyantliranol. — l-Aceloxyantliracliinon gibt bei der Red. aussclilieBiicli 
4-Oxy-9-anthranol, C14H 10O2. Fast farblose Nadeln aus Toluol. F. 240—242°. Di- 
acelylverb., C18Hi40 4. Prismen, F. 173—174°. Die alkoh. Lsg. fluoresciert schwach 
blau. — Diacetylchrysazin gibt mit SnCl2 +  HC1 in sd. Eg. 4,5-Dioxy-9-anthranol, 
Cj,]H10O3. Fast farblose Blśittchen oder Nadeln aus A. oder Nitrobzl. Farbt sich bei 
250° dunkel, F. ca. 293—295°. Triacetylverb., C20H10O0. Nadeln aus Acetanhydrid. 
F. 220—222°. Wird im Sonnenlicht braunlichacliwarz; die bramie Lsg. in H2S04 wird 
langsam grtin u. schlieBlich orange. — Durch Red. von 2-Acetoxyanthrachinon erhalt 
man 3-Oxy-9-anihranol, F. 198—200°, Acetylverb., F. 155—157°. — Isobenzalizarin. 
Aus Alizarin, H2S04, Glycerin u. Anilinsulfat bei 150°. Athylverb., F. 243—245°. —
2-Acelylanthragallolboracetat. Aus l,2,3-Trioxy-9-anthranol u. Boressigsaureanhydrid in
Acetanhydrid -J- etwas Pyridin. Nicht analysenrein. Stumpf orangcfarbenes Krystall- 
pulver. Zers. mit W. liefert 2-Acctylanthragallolanthranol (F. 239—240° [Zers.]), 
Borsiiure u. EssigsiŁure. (Journ. cliem. Soc., London 1930. 292—308. Febr. Leeds- 
Univ.) O s t e r t a g .

R. O. Herzog, Fortschritte auf dem Gebiet der hochmolekularen Verbindungen. 
(Vgl. C. 1929- II. 1158.) Autorref. iiber einen Vortrag iiber Fortschritte auf dem 
Gebiet der hochmolekularen Verbb. unter Berlicksichtigung der in Frage kommenden 
Literatur. (Wclibl. Papierfabr. 61. 175—76. 8/2. 1930.) B r a u n s .

Costin D. Nenitzescu, Uber einige Umsetzungen der Magnesylpyirole und -indole. 
Ob in den Magnesylpyrrolen u. -indolen der Magnesylrest, wie m an erwarten sollte, 
am N  oder, wie die Rkk. der genannten Verb. glaubhaft maehen, am C sitzt, ist bisher 
nicht entscliieden worden. Vff. benutzen zur Klarung der Sachlage die von GrLMANN 
(vgl. C. 1925. II. 1781)-vorgeschlagene Bildung von Farbstoffen aus C-Magnesylverbb. 
u. MlCHLERschem Keton u. stellen fest: daB die Probe nur in der Pyrrolreihe (Pyrrol, 
3,5-Dimethyljpyrrol), nicht in der Indolreihe (Indol, 2-Mełhylindol) positiv ausfallt. 
Ein ahnlicher U nterschied m ach t sich im Verh. der Indolmagnesylderiw. einerseits, 
des Magnesyl-3,5-dimethylpyrrols andererseits gegen N-Formylpiperidin bemerkbar. 
N ur das Pyrrolderiv. reagiert damit unter Bldg. des N-[Bis-(3,5-dimethylpyrryl)- 
methyl]-piperidins (I), das m it Siiuren oder auch beim Erhitzen in Piperidin u. Bis- 
(3,5-dimeihylpyrryl)-methen (H) zerfallt. Trotzdem ist nach Ansicht des Vf. auch in 
den Magnesylpyrrolen die Haftstelle des Mg am Stickstoff anzunehm en, wenn auch  
m it dieser Annahme der Verlauf der Alkylierungsrkk. schwer erklarlich wird.

-CH„ CHS—
—CH,

N  iNH
C H , , / ^ C 1L 
CH2L JcHa

— > CH3—!

CH,
V e r s u c h e. N-[Bis-(3,5-dimethylpyrryl)-methyl]-piperidin, C18H27N3 (I). Aus 

Magnesyl-3,5-dimethylpyrrol u. N-Formylpiperidin in A. Aus Methylalkohol F. 133° 
(unter Gelbfarbung). — Bis-(3,5-dimcthylpyrryl)-melhen, C13H16N2 (H). Aus I  mit 
konz. HC1 am W.-Bad erhalt man das Chlorhydrat, dunkelorangefarbene Krystalle 
vom F. 227°, daraus mit wss. NaOH die Base, aus A. orangegelbe Nadeln vom F. 117°. 
(Bulet. Soc. Chim. Romania 11. 130—34. Okt. 1929. Bukarest, Univ.) B e r g m a n n .

Costin D. Nenitzescu und Dimitrie Isacescu, Uber eine Abanderung der Gaiłer- 
mannschen Melliode zur Darstellung von Phenol- und Pyrrolaldehyden. Vff. stellen 
fest, daB man bei der GATTERMANNschen A ldchydsynthese an  S telle von Blausaure 
u. Chlorwasserstoff Formamid u. Phosphoroxychlorid  verw enden kann , die zusammen 
gleichfalls das hypothetisehe Formimidchlorid C1CH =  NH liefern d iirften . Aus Re-
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sorcin entsteht in quantitativer Ausbeute Resorcylaldeliyd, aus W. F. 134—135°, aus
з,5-Dimethylpyrrol in maBiger 3,5-Dimethyl-2-formylpyrrol, F. 90°. Einw. eines 
Gemisches von Formanilid u. Phosphoroxyehlorid (vgl. D im r o t h  u. ZOEPRITZ, C. 1902.
I. 871) auf 2,5-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol fiihrt zu dem Chlorhydrat des 2,5-Di- 
methyl-3-carbdt7ioxypyrrol-4-aldehydanils ,C16H1!10 2N2C1 (I) (im Original irrtiimlieh H20
и. falsohe Formel, d. Ref.), aus W. schóne Nadeln, aus A.-CH3OH Blattchen vom
F. 221°, das mit Ammoniak direktin den zugrundeliegenden Aldehyd (II), F. 151° iiber- 
geht. — In analoger Weise behandelt, laBt sich das isomere 3,5-Dimethyl-2-carbathoxy- 
pyrrol in eine SCHIFFsche Base iiberfiihren, die aber schon beim Vers. der KrystaUisation 
aus W. in 3,5-Dimethyl-2-carbdthoxy-4-fonnylpyrrol (HI), F. 145°, iibergeht. (Bulet. 
Soc. Chim. Romania 11. 135—39. Okt. 1929. Bukarest, Univ.) B e r g m a n n .

Wilson. Baker, Kolloidale Phenoxyde. II. Einige Phenanthraxanłlione. (I. ygl.
C. 1930. I. 1146.) Es sollten Yerbb. dargestellt werden, die in alkal. Lsgg. Gele liefern
u. zugleich fluorescieren, um so eine opt. Unters. der Gele im Ultraviolett zu ermógliehen. 
Der Vers., Verbb. mit den geforderten Eigg. darzustellen, hat friiher ergeben, daB man 
am Molekuł des einfachsten gelbildenden Benzopyrons (7-Oxy-2,3-diphenylbenzo- 
y-pyron) n u r  unbedeutende Modlfikationen anbringen darf, da sonst die Gelbldg. ver- 
hindert wird. Diese Modifikationen sind aber nicht geeignet, die Fluorescenz zuerhóhen. 
Durch Vereinigung der beiden Phenylkerne des Oxydiphenylbenzopyrons entsteht ein 
Phenanthrenderiv., 10-0xyphenanthraxanthon (I); die Vereinigung der Plienyle gelang 
mit Hilfe einer PsCHOR Rschen P h e n a n th ro n sy n th e se , die an d e r le ic h t zugang lichen  
Verb. H ausgeprobt wurde. Die Alkalisalze von I sind fiir den Zweck der Unters. nicht 
sehr geeignet; sie liefern unbestandige Gele, die nicht merklich fluorescieren. — Die 
fiir die Synthese von I notwendige Verb. IH ist schwer zugang lich . Die a u s  2,4-Dioxy- 
phenyl-o-nitrobenzylketon, Benzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat entstehende Verb. IV 
(bzw. dereń Methylather) lieferte bei der Red. kein prim. Amin, sondern ein unkrystalli- 
sierbares Prod. von den Eigg. einer sck. Base; wahrscheinlich hatte das zuniichst ent
stehende NH2 mit dem CO reagiert. Auf diesem Wege lieB sich I also nicht erhalten.

V e r s u c h e. 7-Methoxy-3-'plienyl-2-[6-nitro-3,4-dimetlioxyplienyl]-benzo-’y-pyron, 
C24H190 7N (II). Aus 7-Methoxy-3-phenyl-2-[3,4-dimethoxyphenyl]-benzo-y-pyron u. 
HN03 (D. 1,42) in Eg. Hellgelbe Tafeln aus A., F. 222°. Zeigt keine bas. Eigg. Red. 
mit Sn u. konz. HC1 in sd. A. liefert 7-Methoxy-3-phenyl-2-[6-amino-3,4-dimet}ioxy- 
phenyl\-benzo-y-pyron, C24H210 5N. Schwefelgelbe Tafeln. F. 208°. C24H210 5N +  HC1. 
BlaBgelbe Tafeln. Wird beim trockenen Erhitzen auf 100°, beim Erwarmen mit W. 
oder organ. FU. oder im Vakuum iiber NaOH infolge HCl-Abgabe dunkler gelb,
2 (C24H210 5N +  HC1) +  SnCl4. Gelbe Tafeln. F. ca. 240° (Zers.). — Das Amin gibt 
beim Diazotiercn mit NaN02 in methylalkoh. H2S04 u. Kochen der Lsg. 0,7,10-Tri- 
methoxyphenanthraxanłhon, C24Hlg0 5 (analog I). Nadeln. F. 232—233°. Fast unl. 
in den meisten organ. Lósungsmm. L. in konz. H2S04 orangegelb ohne Fluorescenz; 
ist schwach bas. gegen konz. HC1. — 6,7,10-Trioxyphenantliraxanthon, C21H120 5. Aus
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dem Trimethylather u. HBr in sd. Eg. Prismen mit 1 C2H60  aus A., E. 318—319° 
unter Dunkelfarbung. Wird bei 110° alkoholfrei. Gibt in A. eine stumpfe blaugriine 
FeCl3-Rk. Ist ein schwacher Beizenfarbstoff. — o-Nilrobenzoesaureanhydrid. Aus
o-Nitrobenzoesaure, S0C12 u. Pyridin in A., F. 126— 128°. B is  200° erfolgt keirie Zers., 
bei rasohem Erhitzen auf sehr hohe Temp. erfolgt plotzliche Zers., aber keine Esplosion; 
B i s c h o e t  u . R a c h  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 17 . [1884]. 2789) haben der Yerb. explosive 
Eigg. zugesehrieben. — 7-Oxy-3-phenyl-2-a-nitrophenylbenzo-y-pyron, C2]lH130 5N. Aus
2.4-Dioxyphenylbenzylketon, o-Nitrobenzoesaureanhydrid u. o-nitrobenzoesaurem Na 
bei 153° (Anisoldampf). Śehwacb gelbe Prismen aus A., F. 268°. Methylather, 
C22H ,A N . Schwach gelbe Bipyramiden aus A., F. 183°. Der Methylather gibt mit 
Sn +  HC1 in A. 7-Methoxy-3-phenyl-2-o-aminophenylbenzo-y-pyron, C22H 170 3N (schwach 
gelbe Tafeln aus A., F. 213°), das durch Diazotieren in Methanol u. Kochen in 10-Meth- 
oxyphenanthraxanthon, C22H 1.,03 (Methylather von I) iibergeht. Ganz schwach gelbe 
Prismen aus Eg. Swl. in Eg. Die gelbe Lsg. in H2S04 nimmt langsam blaue Fluorescenz 
an. — 10-0xyphenanthraxanthon, C21H120 3 (I). Aus dem Methylather u. HBr in Eg. 
iiber die Acetylyerb. (F. 234—235°). Nadeln aus Eg., F. 325—326°. Die Lsg. in NaOH 
gibt beim Abkiihlen ein triibes, unbestandiges Gel, das nicht fluoresciert. Die gelbeLsg. 
in H2SO.! nimmt langsam grunlichblaue Fluorescenz an. — o-NitropKęnylacelonitril. 
Aus o-Nitrophenylbrenzweinsaureosim beim Erwarmen mit 1 Tl. Acetanhydrid. —
2.4-Dioxyphenyl-o-nitrobenzylJceton, C11H110 5N. Aus o-Nitrophenylacetonitrilu.Resorcin
mit HC1 u. ZnCl2 in A.; man setzt W. zu u. erwarmt zur Verseifung des Ketimins. 
Schwach gelbe Prismen aus vcrd. A., F. 159—161°. Gibt in A. eine tief rótlichbraune 
FcCl3-Rk. Lsg. in NaOH gelb. Gibt mit Benzoesaureanhydrid u. Na-Benzoat bei 
180—190° 7-Oxy-2-phenyl-3-o-nitrophenylbenzo-y-pyron, C21H 130 5N (1Y). Gelbliche 
Oktaeder aus A., F. 267°. Methylather, C22H150 5N. Prismat. Nadeln aus A., F. 178°. 
Red. des Methylathers gibt ein hellgelbes, amorphes Pulver, 11. auBer in PAe., das 
sieh am Licht griinlich farbt u. sieh nicht diazotieren laBt. (Journ. chem. Soc., London
1 9 3 0 . 261—68. Febr. Qxford, Dyson Pcrrins Lab.) O s t e r t a g .

G. D. Ssytschew, Kry stalli sation und Feuchtigkeitsaujnahme von ąuaternaren 
Pyridbibasen. Pyridinch lorbenzylat kann krystallin. erhalten werden durch Vermischen 
von 2 eem Benzylchlorid mit 1,3 ccm Pyridin im verschlossencn Reagensglas. Beim 
Verdampfen der alkoh. Lsg. an der Luft bleibt eine ólige M. zuriick, die iiber H 2SO., 
naeh einiger Zeit krystallisiert. In gleicher Weise wurde das Brombenzylat u. Jod- 
benzylat des Pyridins dargestellt. Letzteres zerflieBt nicht an der Luft. — Aus Bcnzal- 
chlorid u. Pyridin entsteht ein óliges Prod., das nicht zur Rrystallisation gebracht 
werden konnte. Die Chlor- u. Brombenzylate des Pyridins wurden von A. W. Lawrski 
krystallograph. untersucht. Das Maximum der H20-Aufnahme des Chlorbenzylats 
entsprieht einem Hydrat mit 2 H20, das des Brombenzylats einem Monohydrat. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60 . 325—30. 1928.) S c h o n f e l d .

L. Dede und W. Hessler, Uber Queclcsilber- und IYismulverbivdungen des 8-Oxy- 
cliinolins. Cu, Mg, Zn, Cd, Fe11 u. Al bilden mit 8-Oxychinolin innere Komplexe, die 
eingehend von B e r g  u. H a h n  untersucht wnrden (C. 1 9 2 7 . I. 3111). Ganz anders 
verhalten sieh die entspreehenden Ivomp]exe von Hg u. Bi. Bei Einw. heteropolarer 
Hg-Verbb., wie Hg-Acetat, auf 8-Osychinolin fand S t e i g e r  (Diss., Wiirzburg 1915) 
die nach Arbeiten von D im r o th  (C. 1 9 0 2 . II. 112. 1037) erwartete Kernsubstitution. 
Vff. untersuchten das Verh. der analogen HgCl2- u. BiCl3-Verbb., dereń Konst. auf 
Grund des stark homóopolaren Charakters erklart wird. Die Rkk. vollziehen sieh nach 
der Summenformel:

2 HgCI2 +  2 (C9H,ON) -H y  (C?H8ON)Hg2Cl3(C9H7ON) +  HC1.
Die Verss., die aueh mit 8-Methoxychinolin angesteJlt wurden, ergaben keine Er- 

klarung fiir den Ursprung des H-Atoms, der bei der Rk. gebildeten HC1, u. es kann 
deshalb keine Konst.-Formel aufgestellt werden. Ais Ursache der Komplexbldg. werden 
die in 5,7-SteIlung des 8-Oxychinolins vorhandenen Restfelder, sowie die Affinitat 
des Stickstoffs im koordinativ imgesatt. Pyridinkern angegeben. Die Einw. des Pyridin- 
kems wurde beseitigt durch 'Oberfiihrung der Verbb. in den Ammoniumtypus mittels 
verd. h. HC1. Vff. erhielten so wohldefinierte Additionsyerbb. von den Formeln I—HI
u. bezeichnen sie: Dichlor-8-oxycliinolonium-Hg-2-ch]orid (I), sowieDichlor-8-methoxy- 
chinolonium-Hg-2-ehlorid (H). Die Richtigkeit der Formeln I  u. H wurde unter anderem 
mit Hilfe der elektr. Leitfahigkeit bestatigt. Wendet man an Stelle der verd. HC1 
Schwefelsaure an, so erhalt man entsprechende Sulfate. Dagegen konnten Komplexe 
mit Hg(CN)2 u. HgJ2 nicht erhalten werden. Geht man vom 5,7-Dibrom-8-oxychinolin
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aus, so findet keine Komplexbldg. statt, da keine Restfelder melir vorlianden sind.
Heteropolaro Wismut-3-nitratmannitlsg. gibt mit 8-Oxychinolin ein dem B e r g - 

H AH N-K om plex entsprechendes W ism utm ononitratd i-8-oxychinolat, dessen Neben- 
valenzbindung nicht oline weiteres bewiesen ist (III). Aus dem homóopolaren BiCl3 
erhalt man mit 8-Oxychinolin u. 8-Mcthoxychinolin sehr unbestandige Prodd., die 
analog den Hg-Komplexen aufgebaut zu sein schcinen u. mit verd. HCI wie diese 
reagieren zu: Trichlordi-8-oxychinolonium-Bi-3-ch]orid bzw. Trichlordi-8-methoxy- 
chinolonium-Bi-3-cliIorid. Aus A. mit 1 Mol. Krystall-A. krystallisierbar. Sulfate sind 
wie beim Hg erliiiltlich. 5,7-substituierte 8-Oxychinoline reagieren nicht mit Bi-3- 
Chlorid.

V e r  s u c h e. S-Methoxychinolin, C10HaON, dargestellt nach B e d a l l  u . F is c h e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 14 [1881]. 2510), jedoch das erhaltene 01 bei 167° u. 28 mm 
dest. ii. mit Eis-Koehsalzmischung gekuklt. Farblose Nadeln. F. 29°. Ausbeute 12°/0.
— Cu FIlsO„N2ClaHg2 (unaufgekliirt). 0,1 Mol. 8-Oxychinolin mit 0,1 Mol. HgCl2 in 
je 100 ccm 96%ig. A. gel. Beim ZusammengieBen dicker gelber Nd. Bei 199° Zers. 
Ausbeute 23 g. — O20H17O2AT2Hg2Cl3 (unaufgeklart). 5,7 g 8-Methoxychinolin mit
14 g HgCl2 in je 100 ccm 9G°/0ig. A. gel. Beim ZusammengieBen weiBer Nd. Bei 246° 
Zers. — Dichlor-8-oxychinolonium-Hg-2-chlorid, C9H8ONHgCl3. a) Aus 5g C18H130 2N2- 
Cl3Hg2 in wenig 2-n. HCI h. gel. Beim Erkalten gelbe Nadeln. F. 215°. Ausbeute 2 g. 
Krystalle aus A. b) Aus 3 g 8-Oxychinolin in 15 ccm 2-n. HCI gel., mit 5,5 g HgCl2 
in wenig W. gel. vcrsetzt. Beim Stehen gelbe Nadeln. E. 215°. Ausbeute 2,5 g. — 
Diclilor-8-meihoxyćhinolonium-Hg-2-chlorid, C10H10ONHgCl3. Darst. wie oben. Hellgelbe 
Nadeln. F. 224°. Ausbeute 2,5 g. — Dichlor-8-oxychinolonium-Hg-2-sulJat, CI8H10O6- 
N2Cl2SHg2. Aus C]8HI30 2N2Cl3Hg2 mit wenig h. 2-n. H2S04. Beim Erkalten hellgelbe 
Nadeln. F. 185°. Desgleichen aus 3 g 8-Oxychinolin in 10 ccm 2-n. H2S04 mit 5,5 g 
HgCl2 in W. versetzt. Gelbe Nadeln. F. 185°. — Diclilor-8-methoxycliinolonhm-Hg-2- 
sulfat, C20H20OGN2Cl.,SHg2. Darst. wie oben. Gelbe Nadeln. E. 192°. — Trichlordi-8- 
oxychinolonium-Bi-3-ćhlorid, C20H22O2N2Cl5Bi. 8g Bi-3-Chlorid u. 11 g 8-Oxychinolin 
in je 50 ccm Aceton gel. Beim ZusammengieBen gelb. Nd. Mit 2-n. HCI gel. Beim 
Stehen gelbe Nadeln. E. 208°. Desgleichen aus Bi-3-Chlorid u. 8-Oxychinolin in wenig
2-n. HCI gel. — Trichlordi-8-meihoxychiiwlonium-Bi-3-chlorid, C22H260 3N2Cl5Bi. Darst. 
analog oben. Gelbe Nadeln. E. 112°. — Trichlor-8-oxychinolonium-Bi-3-sulfat, 
C20H22O,N2Cl3SBi. 2 g Bi-3-Chlorid u. 3 g 8-Oxycliinolin in 20 ccm 2-n. H2S04 h. 
gel. Beim Erkalten hellgelbe Nadeln. F. 201°. — Wisinulmononitratdi-8-oxychinolat, 
Ci8H120 5N3Bi. 5 g Bi-3-Nitrat mit 2 g Mannit zerrieben, in W. klar gel. 5%>g- alkoh. 
Lsg. von 8-Oxychinolin zugegeben. Feinkórniger, gelber Nd. Bei 246° Zers. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 188. 325—43. 8/3. 1930. Bad Nauheim, Staatl. Hess. Inst. f. 
Quellenforsch.) B risk e .

D. Marotta und M. E. Alessandrini, Untersuchungen iiber das Hexamethylen- 
letramin. I. Hexametliylenletramin und Wasserstoffperoxyd. Dio Bldg. des Hexa- 
methylentriperoxyddiamins ( I) , das zuerst von L e g l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
18 [1 8 8 5 ]. 3343), dann von B a e y e r  u . V i l l i g e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 3  [1 9 0 0 ]. 
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2479) auf anderem Wege erhalten u. schlieBlicli von v. G ir s e w a l d  (Ber. Dtseh. 
chem. Ges. 4 5  [1912]. 2671) aus Hcxamethylentetramin u. Wasserstoffperoxyd dar- 
gestellt wurde, scheint die von L o s e k a n  C a m b ie r -B r o c h e r  fiir das Hexamethylen- 
telramin angenommene Formel II k u  bcstiitigen. Vf. denkt sich den Rk.-Mechanismus 
wie in IH angegeben. In  erster Phase erleidet das Hexamethylentetramin Hydrolj'se 
unter Bldg. von Trioxytrimethylamin u. Melhylenimid. Aus 2 Moll. Trioxytrimethyl- 
amin u. Wasserstoffperoxyd entsteht dann Hexamethylentriperoxyddiamin. Die Verss. 
bestatigen diese Annahme. Trioxylrimethylamin, nach HENRY (C. 1 9 0 3 . I. 439) 
hergestellt, wurde in Eg. gel. u. 30%ig. Wasserstoffperoxyd zugesetzt. Das Rk.-Prod. 
ist idcnt. mit dem aus Hexamethylentetramin in Eg. mit 30°/oig. Hydroperoxyd er- 
haltenen Hexamethylentri'peroxyddiamin, C6H120 6N2; die Eigg. sind die von L e g l e r  
u. von B a e y e r  u . VlLLIGER (1. o.) angegebenen. Im Filtrat befindet sich das Tris- 
[:melhylenimid], das durch Zufiigen von Benzoylchlorid ais Benzoylderiv. (IV), (C8H7ON)3, 
abgcscliieden wird. Durch Lósen in Chlf. u. Ausfallen mit A. werden ICrystalle vom 
F. 223° erhalten. Unter dem EinfluB verd. Sauren zers. sich die Verb. unter Entw. 
von Formaldehyd, u. Benzoesaure wird in Freiheit gesetzt. (Gazz. chim. Ital. 59 . 
942—46. Dez. 1929. Rom, Labor. der Sanita Pubblica.) F i e d l e r .

D. Marotta und M. E. Alessandrini, Unter suchungen uber das Hexamethylen- 
tetramin. II. Einwirkung vonHalogenen. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Einw. von Halogenen 
auf Hexamethylentetramin ist wiederholt untersucht worden. Vf. laBt die Halogene 
in verscliiedenen Losungsmm. einwirken. Wiihrend Brom u. Jod Additionsverbb. 
ergeben, verha.lt sich Chlor anders. Anscheinend findet in Chlf.-Lsg. zuerst Sub- 
stitution s ta tt unter Bldg. von unstabilen Chlorderiw. u. HCl-Entw. HC1 reagiert 
dann mit uberschiissigem Hexamethylentetramin, u. es bildet sich das entsprechende 
Hydrochlorid. Das Clilorderiv. zers. sich unter Bldg. von Ammoniumchlorid u. 
chlorierten KW-stoffen, die noeh nicht identifiziert werden konnten. — Hexamethylen- 
tetramin liefert in Eg. mit Brom eine Dibromrerb. CiHn NiBr2, gelb. — Bei Anwendung 
der fiir ein Tetrabromdcriv. ausreiclienden Menge Brom bildet sich zuerst das gelbe 
Dibromderiv., dessen Farbę sich allmahlieh vertieft u. in Rot iibergeht; es handelt 
sich anscheinend dabei um ein Gemisch von Di- u. Tetrabromderiv. Beim Erhitzen 
mit W. verschwindet der gelbe Nd. ganz u. alles wird rot unter Bldg. des Telrabrcnn- 
deriv. Ć8Hi2N4Br4 (vgl. L e g le r , Ber. Dtscli. chem. Ges. 1 8  [1885]. 3350, u. H o rto n , 
Ber. Dtseh. chem. Ges. 2 1  [1888]. 1999). Im F iltrat wurde Hexamethylentetramin 
nachgewiesen, anscheinend hat das Dibromderiv. ais Bromierungsmittel gewirkt, 
indem es unter Bromabgabe selbst zum Hexamethylentetramin wurde u. das Dibrom- 
deriv. in das Tetrabromderiv. iiberfiihrte. — In  Chlf. konnte nur das Dibromderiv. 
erhalten werden, dieses aber sehr leicht u. beąuem. Das Tetrabromderiv. kann dann 
nur durch Zers. des Dibromderiv. gewonnen werden. — Die Tetrabromverb. ist sehr 
unbestandig; unter Einw. der Luft verliert sie Brom u. geht in die Dibromverb. uber, 
die ebenfalls unbestandig ist. — Die Jodderiw . werden am besten gewonnen durch 
Eintropfen der alkoh. Jodlsg. in die wss. Lsg. des Hexamcthylentetramins. Dijod- 
deriv. OgH^N^J^ braungriinlicher Nd. — Tetrajodderw., CgH^N.jJ,, ziegelroter Nd.
— Bei Anwendung von Chlf. ais Losungsm. erhalt man kein einheitliches Prod. Es 
bilden sich gleiehzeitig Di- u. Tetrajodderiv. Die Jodverbb. sind nicht ganz so in- 
stabil wie die Bromderiw., enthalten aber ebenfalls das Halogen wenig fest gebunden. 
(Gazz. chim. Ital. 59 . 947—54. Dez. 1929. Rom, Labor. der Sanita Pubblica.) F ie d .

H. Thoms und Jehia Goneim, Beitrag zur Kenntnis des Brucins. Durch Einw. 
von halogenierten Ketonen u. Sauren auf Brucin wurden Deriw. dargestellt in der 
Hoffnung, die Giftigkeit des Alkaloids steigern zu konnen. Dieser Effekt tra t jedoch, 
wie Unterss. von W. Thoms (ygl. C. 1 9 3 0 . I. 2587) zeigten, nicht ein. Wahrend 
monolialogenierte Verbb. N-substituierte Brucine u. Brucinbetaine lieferten, konnten 
mit Di- u. Trichloressigsiiure nur Additionsverbb. erhalten werden.

V e r s u c h e .  N-Acetonylbruciniumchlorid, C23H28NOiN(Cl)CH2-CO-CH3. Aus 
Brucin u. Monochloraceton in Chlf. u. freiwilliges Verdunsten des Chlf., farblose Nadeln 
aus A. durch A. +  A., 11. in W. u. A., kaum 1. in Aceton u. A.; farbt sich oberhalb 
180° braun, schm. bei 232—233° unter Aufschaumen. Daraus mit Silbersulfat u. 
Barytwasser N-Acetonylbru.ciniumliydroxyd, C23H28NO,1N(OH)CH; -CO • CH3, 11. in W. 
u. Chlf., kaum 1. in A. Pikral, C20H32O6N2 ■ C0H3O,N3, zeigt oberhalb 148° Farb- 
umschlag, wird von 200—240° allmahlieh braun, schm. bei etwa 250° unter teilweiser 
Verkohlung. — N-Phenacylbruciniumbromid, C23H 20NO4N(Br)CH2-CO-C6H5, aus 
Brucin u. co-Bromacetophenon in Chlf., 1. in h. W., braunt sieh bei 150°, schm.
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bei etwa 230° unter Zers. Daraus wie oben N-Phenacylbruciniumhydroxyd, 
C23H26NO4N(OH)CH2-CO-C0H4, 11. in A., Clilf. u. W. Die Lsgg. verfarben sich bald. 
Plalinchloridsalz, (C31H34O0N2)2H2PtCl0, zers. sich bei 230°. Pikrat, C3iH340 6N2- 
C0H3O7N3, gelbe Krystalle aus A., sintert bei ca. 200°, schm. unter Zers. bei ca. 220°.
— N-3,4-Dioxyphenacylbruciniumchlorid, C23H20NO4N(Cl)CH2 • CO• C0H3(OH)2• l 1/ , H20, 
aus Brucin u. Chloraeetobrenzcatechin in A., hellgelbe Tafeln aus A., verfarbt sieli 
oberhalb 220° u. schm. bei 250—251° unter Zers. Red. FEHLiNGsehe u. ammoniakal. 
Silberlsg. Acelat farblose Tafeln, Chlorhydrat farblose Spharokrystalle. — N-2,3,4- 
Trioxyphenacylbrueiniumclilcrrid, C23H26N 04N(C1)CH2-C0-C6H2(0H)3, aus Brucin u. 
Chloracetopyrogallol in A., gelbe verfilzte Nadeln aus Methylalkohol durch A., braunt 
sich oberhalb 170°, schm. oberhalb 190° unter Zers. Red. FEHLiNGsehe u. ammoniakal. 
Silberlsg., wird beim Behandeln mit Eg. farblos, beim leichten Erwarmen wieder gelb, 
was wohl auf eine Hydrolyse des seheinbar nur in der Kalte bestandigen Aeetats 
zuruckzuftilirenist. — Bruein-N-essigsaurealhylesterchlorid, C23H2GN 04N(C1)CH2C02C2H6, 
aus Brucin u. Chloressigsaureiithylester in Chlf., farblose Prismen aus A. unter Zusatz 
Ton A., die sich oberhalb 200° briiunen u. bei 251—252° unter Zers. schm. Liefert 
beim Behandeln mit Na2C03 oder wss. NH3 Brucinbetain, C23H26N 04N • CH2CO • O +
2 H20, Tafeln, 11. in h. W. u. w. A., unl. in A., [oc]d18 =  +25,26° in Eg. Es verfB,rbt 
sich oberhalb 210°, sintert bei 240° u. schm. bei 247—249° unter Aufschaumen. 
Platinchloridśałz, (C25H280 GN2)2H2PtCl6, goldgelbe Tafeln, die sich oberhalb 200° 
verfarben. Aus Brucin u. Chloressigsaure in der Warme entsteht Brucinbetainchlor- 
hydrat, C2riH2SO0N2 ■ HC1, feine farblose Krystallaggregate aus A. +  A., die sich ober
halb 190° verfiirben u. oberhalb 200° unter Zers. schm. — Brucin-N-methylessigsaure- 
alhylesterbromid, C23H20NO4N(Br)CH(CH3)CO2C2H5, aus Brucin u. a-Brompropion- 
saureathylester in Chlf. durch freiwilliges Verdunsten des Clilf., Krystalle aus A. durch 
A., braunt sich oberhalb 180° u. schm. bei 201—204° unter Zers. Brueinmethylbetain, 
C23H20NO4N-C(CH3)CO'O +  3 H20, entsteht, wenn man vorige Verb. mit AgN03
in A., das F iltrat mit alkoh. KOH behandelt u. das F iltrat vom KN03 im Vakuum 
eindampft. Prismat. Krystalle, dio oberhalb 190° gelb werden, bei 211° sintern u. 
bei 216—217° unter Aufschaumen schm. — Brucin-N-malonsduredidthyleslerchlorid, 
C23H20NO4N(Cl)CH(CO2C2H5)2, aus Brucin u. Chlormalonsaurediathylester in Chlf., 
Nadeln, die sich oberhalb 215° langsam unter Braunen zers. u. bei 246—248° unter 
Aufschaumen schm. Mit Na2C03 entsteht Brucinbetain. — Brucin-N-dicliloressig- 
sdureathylester, C23H20O4N2-CHCl2CO2C2H5, aus den Komponenten in Chlf. durch 
freiwillige Verdunstung des Chlf., Tafeln aus A., die sich oberhalb 148° yerfarben u. 
bei 151° unter Aufschaumen schm. Zerfallt m it Na2C03 in die Komponenten. — Brucin- 
N-trićhloressigsaureathylester, C23H260 4N2 • CC13C02C2H5, Darst. wie vorige Verb. 
Blattchen, F. 133° (Zers.). (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268. 48—57. 
Jan. 1930. Berlin u. Kairo.) H e r t e r .

Herbert S. Boyd Barrett, William Henry Perkin, jun. und Robert Robinson, 
HarminundHarmalin. X. Die Syntheseder 7- und8-Metlioxykelotetrahydro-()-carboUneund 
die Konstitution des Acelylharmalins. (IX. vgl. C. 1927.1 .1683.) N is h ik a w a , P e r k in  
u. R o b in s o n  (C. 1924 .1. 2521) haben dem Acetylharmalin Formell zugeschrieben, 
der durch KMnO.,-Oxydation u. alkal. Hydrolyse entstehenden Verb. Ci2Hi20 2N2 
die Konst.II. Diese Formulierungen lieBen sich nunmehr durch die Synthese von II 
vollauf bestatigen. Ais Vorvers. zur Synthese wurde das p-Melhoxijphenylhydrazon 
des a-Ketoadipinsauremonoathyleslers, hergestellt aus Cyelopentanoncarbonester u. 
p-Methosybenzoldiazoniumchlorid, in alkoh. H 2S04 in fS-2-C’arboathoxy-5-mel]ioxy- 
indol-3-propionesłer (HI) iibergefiihrt u. aus der zugehorigen Dicarbonsaure durch 
Erhitzen (l-5-Methoxyiivlol-3-propionsaure (IY) gewonnen. SchlieBlieh liefi sich aus 
dem Hydrazid vonIV das A zidY  u. mit HCI in Clilf.-Toluol das Kełotetrahydrocarbolin\l 
herstellen. Das Prod. VI ist von H nur durch die Stellung der Methoxygruppe unter- 
schieden, besitzt aber durchaus andere Eigg. Dieselbe Syntheso mit m-Anisidin durch- 
gefiihrt, liefert 2-Kdo-8-methoxyletTahydro-fl-carbolin (II), ident. m it dem aus Acetyl
harmalin zuganglichen Praparat.

V e r s u c h e .  Aus p-Anisoldiazoniumchlorid u. alkal. Cyclopentanoncarbon- 
ester das p-Methozyphenylhydrazon des a-Ketoadipiwauremmioathylesters, C16H20O5N2, 
aus PAe. F. 97°, u. hieraus in sd. alkoli. H2S04 (3-2-Carboalhoxy-5-methoxyiiulol-3- 
propionester, C17H210 5N (IH), aus A. F. 110°, durch Verseifung die zugehórige Dicarbon
saure, F. 225° (Zers.). Aus dieser durch Erhitzen in Diphenylaminlsg. f}-5-Methoxy-
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indol-3-propionsdure, C12H130 3N, aus W. mit wenig A. F. 136°, Methylester, C13H150 3N, 
aus verd. Methylalkohol F. 100°, Hydrazid, C12H150 3N3, aus A. F. 146°. Das Hydrazid 
gibt in Eg. m it NaNO, das Azid V u. dieses in Chlf.-Toluol erhitzt u. mit HC1 behandelt 
2-Keto-7-methoxy-2,3,4,5-telrahydro-(3-carbolin, C12H120 2N2 (VI), aus Essigester hexa- 
gonale Prismen vom F. 280°. Analog wie oben aus m-Anisoldiazoniumehlorid 
(l-2-Garboathoxy-6-metlioxyindol-3-propionester, C17H 210 6N, aus A. F. 109°, (S-2-Carb- 
oxy-6-meihoxyimlol-3-propionsdure, C13H130 5N, aus W.-Eg. F. 221° (Zers.). Auf 220° 
erhitzt gibt die SiŁure fS-6-MetJioxyiiulol-3-propio7isaure, C12H130 3N, aus W. F. 165°, 
Methylester, C13H150 3N, aus Methylalkohol F. 69°, Hydrazid, C12H150 3N3, aus W. 
F. 143°. Aus dem Hydrazid wie oben 2-Keto-8-methoxy-2,3,4,5-telrahydro-(}-carbolin, 
C12H130 2N2 (II), aus A. F. 198°, ident. mit einem Praparat aus Acetylharmalin. 
(Journ. chem. Soc., London 1929. 2942—46. Dez. London, Univ. Coli.) T a u b e .

M. Bridel und J. Rarate, tJber das Vorkommen des Piceosids (Pienin von 
Ch. Tanret) im Pflanzenreich. Das von JoWETT aus der Rinde der Weide (Saule noir) 
isolierte Glucosid Salinigrin ist nicht das /S-Glucosid des m-Oxybenzaldehyds, sondern 
das des p-Oxyaeelophenons, ist also ident. mit dem Piceosid aus Pieea excelsa. Damit ist 
das Vork. dieses Glucosids in den Pflanzengattungen der Coniferen, Rosaceen u. Salica- 
ceen, nachgewiesen. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1304—05. 30/12. 1929.) Oh l e .

H. Kondo und K. Endo, Uber ein Glucosid der Bosa mulliflora, Thunb. II. (I. vgl. 
C. 1929. I. 2994.) Das durch Spaltung des Glucosids Multijlorin (aus den Friichten 
der Rosa multiflora) erhaltene Aglykon konnte friiher nicht rein isoliert werden. Nach 
Ausfallung der Verunreinigungen aus A. mit absol. A. konnte es ais Kampferol identi- 
fiziert werden. Telracelal, F. 181—183°. Trimethylather gelbe Nadeln vom F. 152—153°. 
Durch Acetylierung des Multiflorins selbst entstand ein Acetat der Zus. C2-H250 ]5 • 
(COCH3)5, gelbliche Nadeln vom F. 115—130°. (Journ. pliarmac. Soc. Japan 49. 
182—83. Dez. 1929.) Oh l e .

J. Shinoda, tJberdie Beslandteile des Arctium Lappa L. (II. Mitt.) (I. vgl. C. 1929. 
II. 1546.) Das durch Spaltung des Glucosids Arctiin (aus den Samen von Arctium 

r nr>w Lappa) gewonnene Aglykon Arcligenin, C22H2BO0,
( ____ ___--OGH3 gibt mit Diazoathan einen syruposen Athylatlier, der

= Q_/  j>-OCH3 bei der Oxydation mit ailcal. I01n04-Lsg. neben
i \ _____/^ 0 C H 3 Veratrumsaure u. einem Prod. vom F. 90—95°

p t, I /  \  3 Alhyhanillinsdure, F. 192°, lieferte, identifiziert
4 10 Y \  / “ OH durch das Anilid vom F. 212—13°. — Melliylarcli- 

I genin gibt mit sd. Alkalien infolge Aufsprengung des
C = 0  Lactominges Salze einer Saure von unscharfem F.,

 O I  die leicht wieder das Methylarctigenin zuriickbildet.—
Die Formel des Arctigmins ist daher gemaB I auf- 

zulósen. Die in konstitutiver Hinsicht nocli aufzuklarenden 4 C-Atome seheinen 
■nie beim Curcumin eine gerado Kette zwischen den beiden Phenylgruppen zu bilden. 
Auch die Lactongruppe scheint in einer derselben verankert zu sein. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 49. 183—84. Dez. 1929.) Oh l e .

A. Grigaut, Vom Cholesterin zu den Gallensau,ren. Auf Grund der Arbeiten 
von W i n d a u s , W ie l a n d  usw. werden die Formeln von Cholesterin, Koprosterin u. 
der Gallensauren diskutiert. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 937—71. 1928.) SCHONFELD.



1 9 3 0 .  I . D . Or g a n isc h e  Ch e m ie . 2 5 6 9

Stefan Minovici und Mihail Vanghelovici, tlber einige neue Slereoisomeriefalle 
in der Reihe des Cholesterins. Wahrend es vom Cholestan (I) nur ein Stereomeres gibt, 
das Pseudocholestan (II), gibt es 4 isomere Cholestanole, /9-Cholcstanol (HI), e-Cliol- 
estanol (IV), Koprosteriu (V) u. (5-Cholestanol (VI). Ebenso muB es 4 Chlorcholestanone 
der allgemeinen Formel VII geben, von denen bisher drei bekannt sind, das Keton 
von M a u t h n e r  u .  S u id a  (Monatsb. Chem. 1 7  [1896], 595), das von W in d a u s  
(C. 1 9 0 7 . I. 626) u. das von M in o v ic i  u .  V a n g h e i .o v i c i  (C. 1 9 2 9 . I. 2193). — Das 
W lNDAUSsche Chlorebolestanon laBt sich nach dem Schema:

a :, i i l0 ^23^40
- >

c h 3- ch c i c h 2- co
VII

CH..-CHC1 CO OH COOH 
VIII

ÓfI2-ĆlI(OH) COOH COOH 
IX

->

C!SH40
X

C2sH40
XI

COOH COOH COOH COOHÓH.,—CO ÓOOH COOH 
in eine Tetracarbonsiiure iiberfiihren, die boi 174° unter Gasentw. sclimilzt (es is t  eine 
Malonsiiure!). Vff. liaben diesen Weg auf das Clilorcholestanon von Ma u t h n e e  iibcr- 
tragen: es wurden so Verbb. der Formeln VIII, IX u. X erhalten, die mit den analogen 
von  W i n d a u s  stereomer sind. Die energ. Oxydation von  X fiilirtc jedoch n ich t zur 
Tetracarbonsiiure XI, die m it der W lNDAUSschen hiitte ident. sein miissen, sondern 
zu einer Tricarbonsiiure (XH), was auf die besonderen raumlichen Verhaltnisse im  
Molekuł zuriickgefuhrt wird.

cmh 3,
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CII,, C
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CH, CH,
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CH,
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H CH,
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VI CH, OH C
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H
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ÓH,

CII,

C20H35

VII
c h 2
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ÓH,
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XII COOH CHo ÓOOII

CH,
ÓOOII

V e r s u c h e. Chlordicarbonsdure, C27H 15C10.j (VIII). Aus dem Chlorcholestanon 
von M a u th n e e  u .  S u id a  mit Eg.-HN03. Aus Eg., F. 263—264°. — Oxydicarbonsaure, 
C27H460 5 (IX). Aus YIH mit KOH. Aus Aceton mit W., F. 221°. — Iietodicarbonsdure, 
C27H4.,Or, (X). Aus IX mit Cr03-Eg. Aus verd. A. F. 213°. — Tricarbonsiiure, C26H440 6 
(XII). Aus vm  mit Cr03-Eg. unter energischeren Bedingungen. Aus Eg. F. 190°. 
(Bulet. Soc. Chim. Romania 1 1 . 69—80. Okt. 1929. Bukarcst, Univ.) Beegm ann.

Adolf Butenandt, tlber das Pregnandiol, einen neuen Sterinabkómmling ans 
Schwangeren-Ham. Neben dem vom Vf. aus Schwangeren-Harn isolierten Ovarial- 
hormon, das ein ungcsiitt. Oxylacton C23H280 3 oder C24H320 2 darstellt, konnten auch 
pbysiolog. unwirksame Begleitstoffe isoliert werden. Im unverseifbaren Anteil des 
Harns (100 1) befindet sich ein wohlkrystallisierter Stoff (0,1—0,2 g) von der Formel 
C21H30O, (C20H34O2 ist nicht ganz ausgeschlossen), den schon M a e e ia n  (C. 19 3 0 . 
I. 1633) beschrieben hat u. der ais Pregnandiol (praegnans =  schwanger) bezeichnet 
wird. Es ist eine gesatt. Dioxyverb. — sie gibt ein Diacetylderiv. Das ilir zugrundc- 
liegende „Pregnan“ C2łH36 kann seiner Zusammensetzung nach einen aromat. Kern
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oder 4 hydrierte Ringe enthalten. Lctzteres ist der Fali; bei der Oxydation m it Cr03 
in der Kalte entsteht namlich ein Diketon C2iII320 2 (charakterisiert ais Dioxim), unter 
energiseheren Bedingungen eine ICetodicarbonsaure C21H320 5, charakterisiert ais Di- 
methylester. Es ist danach wahrscheinlicli, daB das Pregnandiol verwandt ist mit den 
Sterinen u. Gallensauren u. daB die stabile Ketogruppe sich in der Seitenkette befindet,

in Analogie zu Beobachtungcn in den genannten 
Gruppen. Da Prognandion dic Jodoformrk. gibt, 
diirfte es die Gruppe —CO-pH3, Pregnandiol die 

-CH(OH)-CII3 Gruppe —CH(OH) • CH3 in der Seitenkette enthalten.
Es wird fur die letztere Verb. die nebenst. Formel 
vorgeschlagen. — Der wichtige Befund von M a r r ia n , 
daB Pregnandiol im Harn yon Mannern u. nicht- 
schwangeren Frauen n i c h t  yorkommt, liiBt es ais 
moglich erscheinen, daB es in sehr naher Beziehung 
zum Ovarialhormon (Progynon) steht.

V e r s u c h e. Pregnandiol, C2lH30O2. Aus einem aus Schwangerenliarn bereiteten 
atherl. Rohól; Abtrennung mit Progynon zusammen auf Grund ihrer Lóslichkeit in 
Bzl. Dabei bleibt in der wss.-alkoh. Schicht eine N-haltige Carbonsaure vom Zers.- 
Punkt 280—290°. Abtrennung vom Progynon auf Grund der geringeren Loslichkcit 
von Pregnandiol in Aceton. Aus h. A. oder Aceton farblose Tiifelchen vom F. 234 
bis 235°. Gibt keine Sterinfarbrkk. (mit Acetanhydrid u. H2S04 in Chlf. Rotbraun- 
farbung); wird von Digitonin nicht gefallt. — Diacelylverbindung, C25H.,0O4. Aus 
Pregnandiol mit sd. Acetanhydrid. Aus A. feine weifie Nadeln vom F. 180°, einmal 
wurde eine polymorphe Modifikation vom F. 166° beobaehtct. — Pregnandion, 
C21H320 2. Aus Pregnandiol u. Cr03 in 90%ig- Essigsiiure in der Kalte. Aus verd. A. 
farblose Nadeln vom F. 123°. Gibt, in reinem Methylalkohol mit alkoh. Jodlsg. erhitzt, 
Jodoformrk. — Dioxim, C21H3,,02N2. Aus dem vorigen mit Hydroxylaminacetat in 
A. Prismat. Nadeln, Zers.-Punkt oberhalb 250°. — Kelodicarbonsdure, C21H320 5. Aus 
Pregnandiol u. Cr03 in Eg. am W.-Bad. Aus Essigester-PAe. kurze Prismen vom 
F. 270° (Zers.). — Dimethykster, C^H^Oj. Aus dem yorigen mit Diazomethan in A. 
Aus yerd. A. Nadeln vom F. 113°. (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 63. 659—63. 5/3. 1930. 
Góttingen, Univ.) BERGMANN.

E. Michel-Durand, Der Einflufi der Alkoholhehandlung auf die Ezlraktion des 
Tannins aus Pflanzen. Durch Behandlung von Eicheln mit sd. A. wird der groBte 
Teil des Tannins in Aceton unl. Ebenso wirkt Trocknung bei 100°. Die mit sd. A. 
getrockneten Eicheln geben an sd. W. das Tannin wieder ab. Diesen Effekt der Trock
nung fiikrt Vf. auf eine Adsorption des Tannins zuriick, die durch W. aufgehoben wird. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 1306—08. 30/12. 1929.) Oh l e .

T. Svedberg, L. M. Carpenter und D. C. Carpenter, Das Molekulargewićht von 
Casein. I I .  ( I . vgl. C. 1 9 3 0 . I .  2106.) M itte ls  der Z en trifu g a l-S ed im en ta tio n s- 
geschwindigkeitsmcthode wurde nach dem Verf. von VAN SLYKE u .  B a k e r  ( Jo u rn . 
biol. Chemistry 3 5  [1918]. 127) m it  der Essigsaure-HCl-Mischung ais F iillu n g sm itte l 
aus Kuhmilch gewonnenes Casein bei ph =  6,8 in Phosphatpufferlsg. untersucht, 
wobei die Technik der H e rs t .  der Caseinlsgg. dieselbe war wie beim H a m m a r s t e n - 
Casein d e r  I .  Mitt. (1. c.). Es zeigte sich, daB Casein naeh VAN S l y k e  u .  B a k e r  aus 
einem Gemisch von Proteinen von verschiedenem Mol. - Gew. bestand, wobei ver- 
schicdene Praparate auch Jlischungen von Proteinen in verschiedenen Proportioncn 
darstellten. Die H a u p tm e n g e  dieses Roheaseins hatte ein Mol.-Gcw. zwaschen 75 000 
u . 100 000. Wird das nach v a n  S l y k e  u .  B a k e r  gewonnene Rohcasein wahrend der 
Z e it der Auflósung in Pufferlsgg. einer Temp. von 40° untenvorfen, so ze ig t die H a u p t 
menge des Caseins nach der Scdimentationsgleicligewichtsmethode ein Mol.-Gew. von 
rund 188 000, wahrend sich am Boden ein schwererer Bestandteil vom Mol.-Gew. 
370 000 befindet, vielleicht das in h. angesauertem A. 1. Protein der I. Mitt. Nach der 
Hitzebehandlung befanden sich keine Moll. vom Mol.-Gew. zwischen 75 000 u. 100 000 
mehr in der Lsg., es waren diese also durch die Warme vollstiindig in gróBere Moll. 
umgcwandelt. Die Temp. des Einbringens von Proteinen jn die Lsg. ist demnaeh von 
groBem EinfluB auf den Z u s ta n d  der Moll. ( J o u rn .  Amer. chem. Soc. 52 . 701—10. 
Febr. 1930. U p sala , Schweden, Univ.; Gcncva, New York Agric. Exp. Stat.) B e h r l e .

W. W. Sawjalow und M. Janischewski, Zur Kenntnis der Cliondroitinschwefel- 
saure. Chitose in der Zusammensetzung der Chondroitinschwefelsaure. (Vgl. S a w j a l o w ,
C. 1923 . III. 157.) Bei der Hydrolyse von Chondroitinschwefelsaure mit 10% H2SO.,
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u. Benzoylieren des Prod. nach SCHOTTEN-BAUMANN wurde ein Tribenzoat der 
Chitose, C27H220 8, ident. mit dem Benzoylierungsprod. der Chitose aus Glykosamin, 
erhalten. Krystalle ausA., 1. in A., A. u. h. W.; F. 120°; reduziert in alkoh. Lsg. Pikrin- 
saurelsg., FEHLINGsche Lsg. wird nicht reduziert. Gibt mit B lA Lschem  Reagens eine 
griine Farbung. (Jahrb. d. Univ. Sofia 6. 135—46. 1927. Sep .) SCHONFELD.

Walter Fuchs und Wilhelm Stengel, Uber den Abbau der Huminsduren zu 
Benzolcarbonsduren und Nitroplienolen. Die naturlichen Huminsauren sind yon den 
Vff. sehon frtihcr (C. 1929. II. 1800) ais Oxycarbonsauren erkannt worden. Die aus 
ihnen mit 5-n. HjST03 bei 60° erhaltliche, den Huminsauren yerwandte „Nitrohumin- 
saure“, die aber bereits in organ. Losungsmm. 1. ist, ist eine Nitrosooxyoxocarbonsaure. 
Bei 1%-std. Einw. von HN03 (1: 1) bei 90° ging die ,,Nitrohuminsaure“ der Kasseler 
Huminsaure zu ca. 50% in atherlósliehe, nichtfluchtige Prodd. uber, dio durch Fallung 
mit Kallanilch, dann mit AgN03 in Kalksalze, Ag-Salzo u. -Nitrophenole zerlegt wurden. 
Mit Kalkmilch fiel Ca-Oxalat; die Ag-Salzc wurden in die entsprechenden Methylester 
ubergefiihrt. Von den letztercn war ein Teil in A. unl. u. konnte bisher nicht identifiziert 
werden. Aus dem in A. 1. Anteil konnten nach vorheriger Hochvalcuumdest. (neben 
Olen) Krystallisate erhalten werden, in denen sieh dio Melliylester der Mellitsdure, der 
Benzolpentacarbonsdure, der Pyroinellilsdure, der Trimesinsdure u. der Mellophansaure, 
ferner ein Ester vom F. 118—119° befanden. Die FF. lagen bei 189, 148, 142—143, 
141—142 u. 135°. Unter den Nitroplienolen herrscht die Pikrinsaurc (Ausbeute 4—5%, 
andere Nitrophenole noch 1%) vor; sio lieB sieh am besten ais Acridinpikrat, aus Methyl
alkohol, F. 258°, identifizieren. Benzolcarbonsauren u. Nitrophenole zusammen wurden 
in einer Ausbeute von 10% gefunden. — Im Huminsauremolekul muB ein Sechsring 
enthalten sein, dessen 6 C-Atome samtlich an Kohlenstoff gebunden sind, ferner miissen 
aueh phenol. Sauerstoffatome im Molekuł vorkommen. (LlEBIGs Ann. 478. 267—83. 
1/3. 1930. Miilheim-Ruhr. Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) Bergm ann.

Y. Asahina und T. Tsukamoto, Nachtr&ge zur Hydratation des Caryophyllens. 
Bei der fruher (vgl. C. 1922. III. 826) beschriebenen Trennung von a- u. fi-Caryo- 
phyllenalkohol mit A. u. H2S04 • II20  tr itt  starkę Verharzung ein. Dieser Ubolstand 
wird bei folgender Arbeitsweise zum grófiten Teil vermieden: Zu einer stark gekiihlten 
ath. Caryophyllenlsg. laBt man eine ebenfalls stark gekuhlte Mischung von A. u. H2S04-
H ,0  zutropfen, so daB dio Temp. nicht iiber 10° steigt. (Journ. pharmac. Soe. Japan 
49. 186. Dez. 1929.) _________  Oh l e .

[russ.] A. W. Stepanow, Einfuhrung in dio organische Chomie. Moskau: Yerlag der 1. Mos- 
kauer Staathchen U niversitat 1929. (G3 S.) Rbl. 0.65.

Beilstcins Handbuch der organischen Chemie. 4. Aufl. 1. Erganzungswerk, d. L iteratur 
von 1910— 1919 umfassend. Hrsg. von d. Deutschen Chemischen Gesellschaft. Bearb. 
von Friedrich R ichter. Bd. 3/4. Berlin: J .  Springer 1929. gr. 8°. 3/4. Ais Erg. 
d. 3. u. 4. Bds. d. Hauptwerkes. (XVIII, 662 S.) Lw. nn. M. 130.— .

E. Biochemie.
W. Mansfield Clark, Barnett Cohen und.M. X. Sullivan, Untersuchungen uber 

Oxydoreduklion. X II. Bemerkungen zur Schardingerreaktion (Erwiderung an Kodama). 
(XI. vgl. C. 1929. II. 701; vgl. aueh C. 1929 II. 3151.) Die Bemangelungen K o d a m a s  
(vgl. C. 1925. II. 219; 1927. I. 903) werden hinsichtlich des Xanthinoxydasesystems 
bestatigt. Vff. vermuten aber, daB die Tatsache, daB K o d a m a  ihre Ergcbnisso bei der 
SCHARDINGER-Rk. nicht wiederholen konnte, Termutlich auf die mangelhafte Ent- 
ziehung des 0 2 (mittels Pyrogallol) aus dem N 2 zurtickzufuhren sein diirfte. (Publ. 
Health Reports 1927. Suppl. Nr. 66. 10 Seiten Sep.) N o r d .

H. D. Gibbs, W. L. Hall und W. M. Clark, Untersuchungen uber Oxydo- 
reduktion. X III. Darstellung von Indophenolen,. die ais Oxydoreduktionsindicatoren 
verwendet werden konnen. (XII. vgl. vorst. Ref.) Es wird die Synthese von 34 Indo
phenolen beschrieben, die jedoch nicht die Erzielung groBer Ausbeuten bezweckt, 
sondern nur Ausgangsmaterial fiir Indicatorverss. liefern sollte. Im AnschluB an eino 
Wiedergabe der moglichen Typen Indophenol (O=C0H4=N -C 6H4-OH), Indophenol- 
imin (HN=C(iH4=N -C slH4-OH bzw. Indophenolamin O=C6H4 = N  ■ CcH4 • NH2) u. 
Indamin (HN=CaH4=N - C0H4 -NH2) wird eine einheitliche Nomenklatur vorgesclilagen.
— Die Indophenole wurden im wesentlichen dargestellt durch Kupplung geeigneter 
Chinonchlorimide mit Phenolen bei Ggw. von NaOH (ygl. C. 1927. II. 1657). Die ver-
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wendeten Chlorimine waren Chinonchlorimin 0 = \ i  «=NC1, 2-Mcthyl-, 3-Methyl-,

2,6-Dichlor-, 2,6-Dibromchinonchlorimin, ferner o-Chinonchlorimin. Sie wurden dar- 
gestellt durcli Eintragen einer stark salzsauren Lsg. des betreffenden Aminoplienols 
in Na-Hypochloritlsg. Aus diesen Kdrpern, die kanariengelbe Ndd. darstełłten, wurden 
die Indoplienole dargestellt, indem ein Chinonchlorimid mit einem Phenol bei 0° mit 
W. angeriihrt u. eine 3-n. NaOH (2,2 Moll. s ta tt 2 Moll.) zugetropft wurde. Das Natrium- 
salz des gebildeten Indophenols fiillt dann entweder spontan aus oder kann mit NaCl 
ausgesalzen werden. Die reinsten Praparate wurden so erhalten, daB nochmals in W. 
gel., ausgesalzen u. dann an der Luft getrocknet wurde. — Die Leukoindophenole ent- 
stelien aus den Indophenolen mit K„S in W., sie werden mit Essigsaure ausgefallt 
u. durch Krystallisation — vorteilhaft bei Ggw. von etwas H2S — gereinigt. — Der F. 
kann zur Charakterisierung nur der Leukoyerbb., nicht der eigentlichen Indophenole 
herangezogen -werden.

V e r s u c h e .  Benzenonindophenol (Indophenol) (I). Aus Chinonchlorimin, Phenol 
u. NaOH; dann Fallen mit C02 aus der wss. Lsg. Besitzt keinen definierten E., bei 
129° setzt eine exotherme Rk. (ohne Gasentw.) ein. — Leukoindophenol (p,p'-Dioxy- 
diphenylamin), C12Hu 0 2N. Nach der allgemeinen Methode F. 175,5°. — 2-Methyl- 
benzenonindophenol (o-Kresolindophenol), C13Hn 0 2N. Darst. aus Chinonchlorimin u.
o-Kresol oder 2-Methylchinonchlorimin u. Phenol. Griin-rot-dichroit. Krystalle vom 
F. 1G2°; bei 170° wird die M. gummiartig. — Leuko-2-methylindophenol (4,4'-Dioxy- 
3-methyldiplienylamin), CI3H130 2N. Wie ublich. F. 151—152,5°. — 3-Meihylbenzenon- 
indophenol (m-Kresolindophenol), C13Hn 0 2N. Aus Chinonchlorimin u. m-Kresol oder
3-Methylchinonchlorimin u. Phenol. E. 110—111° (Zers.). Die Leukoverb. wurde 
nur ais Ol erhalten. — 2,6-Dimethylbenzenonindoj)henol. Ais Na-Salz dargestellt aus 
Chinonchlorimin u. 2,6-Dimcthylphenol. — 3-Methyl-6-isopropylbenzenonindophenol 
(Tliymolindophenol), C16H170 2N. Aus Chinonchlorimin u. Thymol. F. 134,5°; Zers. 
bei 151°. — 2-Methyl-5-isopropylbenzenonindoplie.nol (Canaeroliiulophenol), Ci„Hi;0 2N. 
Aus Chinonchlorimin u. Carracrol. F. 121,2°. Zers. sich noch nicht bei 171°. — 
2-j\Iel1ioxybenzenonindophenol (Guajacolindophenol), C ^H nO ^. Durch direkte Zugabe 
von Na-Hypochloritlsg. zu dem Gemisch von Guajacol u. p-Aminophenolchlorhydrat 
in W. tlberfiihren in das freie Indophenol mit Essigsaure, E. 171°. — 3-Metlioxybenzenon- 
indopJienol (Methylresorcinindophenol), C13Hn 0 2N. Aus Chinonchlorimin u. Resorcin- 
monomethyliither; Eallcn mit C02. Konnte nicht gereinigt werden. — 2-Chlorbenzenon- 
indophenol (o-Chlorphenolindophenol), CI2H80 2NC1. Aus Chinonchlorimin u. o-Chlor- 
phenol. Wurde nur ais Na-Salz isoliert. — 2-Brombenzenonindoplienol (o-Bromphenol- 
indophenol), C12H80 2NBr. Analog; auch das Na-Salz konnte nicht rein dargestellt 
werden. — 3-Brombenzenonitulophenol (m-Bromphenolindophenol), CI2H80 2NBr. Aus 
Chinonchlorimin u. m-Bromphenol. Ais Na-Salz isoliert. — 2,6-Dichlorbenzenonindo- 
phenol (2,6-Dichlorphenolindophenol), Cj2H70 2NC12. Aus 2,6-Dichlorchinonchlorimin u. 
Phenol. Ais Na-Salz isoliert. — Leuko-2,6-dichlorbenzenonindophenol, C12H90 2NC12. 
Aus dem vorigen mit K-Sulfid. Aus 25%ig. A., F. 175°. — 2,6-Dichlorbenzenonindo- 
3' -m ełhylphenol, C13H90 2NC12. Aus 2,6-Dichlorchinonchlorimin u. o-Kresol. Ais Na-Salz 
isoliert. — Leukoderivat, C13HU0 2NC12. Wie ublich. Aus 20%ig. A. Monohydrat vom 
F. 108°, wasserfrei 114°. — 2,6 -D ichlorbenzenonindo-2 '-m ethylphenol, C u ^ O jN C lj.  
Aus 2,6-Dichlorchinonchlorimin u. m-Kresol. Ais Na-Salz isoliert. — Leukoverb., 
Ci3Hu 0 2NC12. Aus Methylalkohol, F. 209°. — 2 ,6 -D ichlorbenzenoniwlo-3 '-chlorphenol, 
C12H60NC13. Aus 2,6-Dichlorchinonchlorimin u. o-Chlorphenol. Das Na-Salz bildete 
grun-rot-dicliroit. Krystalle. — 2,6-Dichlorbenzenonindo-2 '-chlorphenol, Ci2H6ONC13. 
Aus 2,6-Dichlorchinonchlorimin u. m-Chlorphenol. Aus Na-Salz isoliert. — 2~6-Dibrom- 
benzenonindoplienol, C^H-OaNBrj. Aus 2,6-Dibromchinonchlorimin u. Phenol. Ais 
Na-Salz isoliert. — Leiikoderiv., Ci2H90 2NBr2. Wie ublich. Aus 20%ig. Methanol, 
F. 181°; ein anderes Mai wurde 173—179° beobachtet. — 2,6-Dibrom benzenonindo-
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S^metkijlphenolyC^UgO^Bio. Aus 2,6-Dibromcliinonchloriminu. o-Kresol. Na Salz.—
2.6-Dibrombenzenoniiido-2'-methylplienol, Ci3Hs0 2NBr2. Analog mit m-Kresol. Ebenso 
wurden — ohne daB die erhaltenen Prodd. analysiert wurden — 2,6-Dibrombenzenon- 
indo)-2'-methyl-o'-isopropylphenol (mit Thymol), ^'-mcthosj^phenol (mit Guajacol), 
-3'-bromphenol (mit o-Bromphenol), -2'-bromphenol (mit m-Bromphenol), -3'-chlor- 
phenol (mit o-Chlorphenol) dargestellt. — 2,6-Dibrombenzenonindo-3'-Na-sulfonat- 
phenol, C12H60 5NSBr2Na. Aus o-phenolsulfosaurem Na u. 2,6-Dibromchinonclilorimin.
— Analog 2,6-Dibrombenzenonindo-2'-Na-sulfonatplienol, Cj2H60 5NSBr2Na. — Benzenon- 
indo-o-phenol, C12H(,02N. Aus Phenol u. o-Chinonchlorimin. Griine Krystalle des 
Na-Salzes. — Leukoderiv., C12Hn 0 2N. Aus W., F. 168,5—169,8°. — 3-Methylbenzenon- 
indo-o-plienol, CJ3H n 0 2N. Aus m-Kresol u. o-Chinonchlorimin. Na-Salz. — 2-Brom- 
benzenonindo-o-phenol, C12H80 2NBr. Aus o-Bromphenol u. o-Cliinoncblorimin. Na-Salz.
— l-Naplithancm-2-sulfonsdureindoplienol, CleHn 0 5NS (El). Aus Chinonchlorimin u.
1-naphtholsulfosaurem Na. Aus A. schóne Krystalle des Mono-Na-Salzes. — 1-Naph- 
thanon-2-sulfosaureindo-4'-methylphenol, Ci-H130 5NS. Analog m it o-Kresolchinonchlor- 
imin. Bronzegriine Krystalle des Di-Na-Salzes; daraus in A. mit C02 das Mono-Na- 
Salz. — l-Naphthanon-2-sulfosaureindo-3',5'-diclilorplienol, Ci„H90 5NSC12. Analog mit
2.6-Dichlorchinonchlorimin. Das Di-Na-Salz bildet broncefarben-blau-dichroit. Kry
stalle. — l-Naplithanon-2-sulfosaureiTido-3',5'-dibromphenol, C16H9Or,NSBr2. Analog 
mit 2,6-Dibromchinonchlorimin. Na-Salz. — Lcukoderiv., C16H n 0 5NSBr2. Mit K 2S; 
Fallen mit HC1. Aus selir verd. Salzsaure. F. ca. 190°. — Leukobenzenonindo-3'-methyl- 
anilin (HI). Aus dem Indophenol mit K-Sulfid. Schone, farblose Krystalle, F. 141 
bis 148°. (Publ. Health Reports 1 9 2 8 . Suppl. Nr. 69. 35 Seiten Sep.) B e r g m a n n .

Wallace L. Hall, Paul W. Preisler und Bamett Cohen, Studien iiber Oxydo- 
reduktion. XIV. Gleichgewichtspotentiale von 2,6-dibrombenzenonindoplienol-3'-sulfon- 
saures Na, 2,6-dibrombenzenonindoplienol-2'-sulfonsaures Na, 2,6-Dichlorobenzenonindo- 
3'-ćlilorophe,nol und 2,6-Dimethylbenzenonindophenol. (XIII. ygl. yorst. Ref.) Die Oxydo- 
red.-Gleichgewichtspotentiale u. Dissoziationskonstanten (30°) der im Titel genannten 
Indophenole wurden bestimmt. (Publ. Health Reports 1 9 2 8 . Suppl. Nr. 71. 26 Seiten 
Sep.) N o r d .

F. S. Hammett und S. P. Reimann, ZellwachsLum durcli die Sulfhydrylgruppe 
bei Sdugetierm. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2899.) Bei Pflanzen u. bei Paramacien war beob- 
achtet worden, daB die Sulfhydrylgruppe die Zellneubldg. stark anregt. — Es wurde 
eine Lsg. von Thioglucose in Phosphatlsg. von pn =  6,8 in Verd. 1:10 000 S in ihrer 
Wrkg. auf die Wundheilung untersucht, indem bei Ratten zwei bonachbarte Hautstiicke 
ołme Schadigung des Muskels oder der Fascien entfernt wurden. Auf die eine Wunde 
wurde 2—3 Tage die genannte Lsg. gebracht u. alle 2—3 Stdn. gewechsolt. Es zeigte 
sich im Vergleich zum Kontrollbezirk, der durch Traubenzuckerlsg. feucht gehalten 
wurde, eine deutliche Beschleunigung der Wundheilung durch die Sulfhydrylgruppe. 
(Journ. exp. Med. 50 . 445—48. 1/10. 1929. Philadelphia, Lauxenau Hosp., Res. 
Inst.) F. M u l l e r .

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden.' Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 4, Tl. 1,
H. 5. Abt. 5, Tl. 2. H . 14. Abt. 9, Tl. 3, H . 5. Abt. 11, TL 5, H. 2. =  Lfg. 317—320. 
Berlin, AVien: Urban & Schwarzenberg 1930. 4°.

Abt. 4. Angewandte chem. u. physikal. Methoden. TL 1. Methodon d. Ferment- 
forschung. H . 5.

Friedrich Chrometzka u. Alfred Schittenhelm: Spezifische Nucleasen. —  Donald
D. van Slyke: Bestimmung von Harnstoff dch. gasometrische Messung des durch d. 
Einwirkg. von Urease gebildeten Kohlendioxydes. — Fritz Wrede: Myrosinase. — 
Richard Willstatter: Chlorophyllase. — Heinrich Luers: Phytophosphatasen. — Ernst 
Waldschmidt-Leitz: Gewinnung von proteolytisch einheitl. Trypsin u. Erepsin aus 
Pankreas u. Darm. — W. Grassmann: Trennung d. Hefeproteasen. — E. Newton 
Harvey: Uber Lueiferase von leuohtenden Tieren. (S. 711—853) - Lfg. 317. M. 8.—.

Abt. 5. Methoden zum Studium d. Funktionen d. einzelnen Organe des tier. Or- 
ganismus. Tl. 2. Methoden d. allgemeinen Tergloichendcn Physiologie. H . 14. =  
Lfg. 318. M. 6.60.

Abt. 9. Methoden d. Erforsehg. d. Leistgn. d. tier. Organismus. TL 3. Methoden 
d. Vererbungsforsehg., H. 5.

Walther Jaensch: Die Hauteapillarmikroskopie am Lebenden. (S. 865—940) =  
Lfg. 319. M. 4.50.

Abt. 11. Chemische, physikalische und physikalisch-chemischc Methoden zur 
Untersuchung des Bodens und der Pflanze. Tl. 5. Pflanzengeographische Okologie, H. 2. 
XII. 1. 164
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G. Einar Da Eietz: Vegotationsforschung auf soziationsanalytisclier Grundlage-
(S. 293—480) =  Lfg. 320. M. 10.— .

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.)
F. E. Allison und H. J. Morris, Stickstoff bindung durch blaugriine Algen. 

Durch mehrfache Bestrahlung mit ultraviolettem Lieht gelang es, Kulturcn von blau- 
griinen Algen (Cyanophyeeae) vollkommen bakterienfrei zu macken, u. diese besaCen 
beim Wachsen in einem N-freien Medium, durch das standig ein gercinigter Luftstrom 
perlte, die Fahigkeit, atmosphar. N2 zu fixieren. Wahrend 75 Tagen, in denen sie taglich 
ca. 3 Stdn. von der Sonnc bestrahlt wurden, wurde eine durchschnittliche Bindung 
ron 5 mg N pro 100 ccm Kulturmedium gefunden. Auf Zugabe von 1 g Saccharose 
bctrug die Fisierung 8,5 mg. Diese Tatsache, daB eine chlorophyllhaltige Pflanze 
N binden kann, wird im Hinblick auf dasselbe Ergebnis der Arbeit von DREWES 
(C. 1929. I. 403) diskutiert. (Science 71. 221—23. 21/2. 1930. U. S. Dep. of Agric., 
Bureau of Chem. and Soils.) B e h r l e .

Wm. Newton und C. Yarwood, Substanzen, die fiir den flaumigen Mehllau des 
Hopfens toxisch sind-. Der Saft aus den Spitzen der Hopfenpflanze wirkt tox. auf 
die Sporen des flaumigen Meliltaus (Pseudoperonospora Humuli), wahrend der Saft 
aus dem Stamm der Hopfenpflanze nicht giftig ist. Zwischen der antisept. Wrkg. 
des Hopfenpflanzensafts u. der des Hopfenliarzes scheint ein Zusammenhang zu 
bestehen. Eine alkal., methylalkoh. Lsg. von Fichtenharz ist giftiger ais Kupfersulfat 
u. diirfte sićh zur Bekampfung des Mehltaus eignen. (Journ. Inst. Brewing 36. 67 
bis 68. Febr. 1930.) K o l b a c h .

H. J. Corper und Nao Uyei, Oxalsi'.ure ais Motel zur Isolierung von Tuberkd- 
bazillen, zugleich eine Untersuchung iiber das Wachstum saurefesler, nichlpathogener 
Bazillen auf verschiedenen Nćihrbdden und iiber ihre lieaktion gegeniiber Chemikalien. 
Zur Isolierung von Tuberkelbazillen aus tuberkulosem Auswurf erwies sich eine 
5%ig. Oxalsiiure wirkungsvoller ais 6°/0ig- H 2S04. Das kulturelle Verf. ergab im 
ersten Falle mehr virulente Kulturen. Man kann die Oxalsaure in fester Form dem 
Sputum zusetzen. — Vergleichende Unterss. iiber nichtpathogene siiurefcste Bazillen 
verschiedencr Art u. von nicht virulenten Yogelbazillen ergaben, daB sie am besten 
auf Kartoffel- oder Eiernahrbódcn wachsen. Agar verschiedener Form war weniger 
brauclibar. — Eine 3%ig. Essigsaure zur gleichen Menge der zu untersuchenden 
Substanz zugesetzt, scliadigte die nichtpathogenen saurefesten Bazillen nicht, da- 
gegen die sonstigen im Auswurf Yorliandenen Mikroorganismen. Virulente mensch- 
liche u. Rindertubcrkelbazillen wurden durch 3°/0ig. Essigsaure geschadigt. — Die 
Vogeltuberkelbazillen waren resistent gegeniiber allen Sauren u. auch gegeniiber 
2°/0ig. NaOH. (Journ. Lab. clin. Med. 15. 348—69. Jan. 1930. Colorado, Kat. 
Jewish Hosp. a t Denver, Bcs. Dept.) F. Mu l l e r .

William S. Tillett und Thomas Francis, Kutanreaklicmen durch die Póly- 
saccharide und- Proteine des Pneumococcus lei lólarer Pneumonie. Patienten, die 
sich in Rekonvalescenz von Pneumonio befanden, wurden intradermal die Poly- 
saccharide aus verschiedencn Pncumokokkcnkulturen injiziert. Nur solche riefen 
eine Kutanrk. liervor, dereń Pneumococcus die Infektion hervorgerufen hatte. Wenn 
die Polysaccharide Tollkommcn eiweiBfrei sind, so ist die Rk. auf der H aut vom 
Typus der Radspeichenbldg. u. des Erythems. — Die Fahigkeit zur Rk. cntspricht 
dem Stadium der Rekonvalesccnz u. der Ggw. artspezif. Antikórper im zirkulierenden 
Blut. — Auch das sogenannte Nuclcoprotein von Pneumokokken ruft wahrend der 
Rekonvalescenz von lobarer Pneumonie Kutanrk. hervor. Sie ist aber mehr vom 
Charakter der Tuberkulinrk. sowohl im Aussehen wie in der Art der Entstehung u. 
Dauer. — Wahrend des akuten Krankheitsstadiums u. in der Rekonvalescenz von 
Pneumokokken-Pneumonie enthalt das zirkulierende Blut Prazipitine, die mit dem 
Protein der Pneumokokken reagieren. (Journ. exp. Med. 50. 687—701. 1/11. 1929. 
New York, Rockefeller Inst., Hosp., Inst. for Med. Res.) F. Mu l l e r .

F. Labrousse und S. Philippon, Ozydoredukiicmsphdnomene im Verlauf der 
Entwicklung einiger Pilze. (Vgl. C. 1930. I. 1318.) Von yerschiedenen Pilzen, welche 
zugesetztes Guajacol unter Bldg. eines rotbraunen Pigments oxydieren, wird die 
Farbung von Krcsylblau u. Methylenblau, welche den Kulturen zugesetzt wurden, 
nicht Yerandert. Andere Pilze, welche Kresylblau vollstandig, Methylenblau teil- 
weise entfarben, lassen zugesetztes Guajacol unoxydiert. Dieses Verh. steht im Ein- 
klang mit der Theorie, welche fiir Pilze, die Guajacol in wss. Lsg. oxydieren, ein
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Oxydoreduktionspotential verlangt, das gróBer ist ais das Potential des. W. =  
+  1,23 Volt, wahrend andererseits fiir die Red. des Methylen- u. Kresylblaus niedrigere 
Red.-Potentiale, namlich +  0,033 bzw. — 0,005, beansprucht werden. Es kann also 
durch den gleichen Pilz nicht gleichzeitig Guajacol oxydiert u. Methylen- bzw. Kresyl- 
blau reduziert werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 403—04. 10/2. 1930.) Gu.

Horace T. Herrick und Orville E. May, Schimmel und chemische Industrie. Be- 
sprechung von Lebensbedingungen, Vork., Stoffwechsel u. Verwendung der Schimmel- 
pilzo fiir gewerbliche Zwecke, so der Aspergilli fiir Herst. von Citronensaure, der 
Penicillia fiir Gluconsaure, dereń Ca-Salz sich besonders zur Einfiihrung von Ca in 
die Blutbahn eignet, der Mucorarten zur Verzuckerung von Starkę zwecks Gewinnung 
von A. — Aussichten der Industrie. (Ind. engin. Chem. 21. G18—21. Juli 1929. 
Washington, Bureau of Chem. and Soils.) Gr o s z f e l d .

Vira Subramaniam, Howard Braithwaite Stent und Thomas Kennedy Walker,
Der Meclianismus des Fettsaureabbaus durch Schimmelpilze. IV. (III. vgl. C. 1930. I. 
698.) Auf dio in voriger Arbeit beschriebene Bldg. von Apfełsaure aus Bernsteinsaure 
durch Aspergillus niger folgt nach 24—72 Stdn. Bldg. von Malonsdure u. Brenz- 
traubensaure. Ais Zwischenprod. dieser Rk. wird Oxalessigsdure angesehen, nach 
COOH ■ CII2 ■ CHOH • COOH — > COOH • CH2 • CO • COOH — CH3 • CO • COOH, da 
H a h n  u . H a a r m a n n  (C. 1929. I. 3118) dieselbe bei Dehydrierung von Apfełsaure 
mit Muskclgewebe u. Methylenblau erhielten. Hier konnte sie nicht gefaBt werden. 
Die Malonsiiure kann ebenfalls iiber die Oxalessigsaure nach: COOH - CH2 • CH O H  • 
COOH— ->■ COOH■ CII2 • CO • COOH — -> COOH• CII2• CHO — >-COOH■ CH2 COOH oder 
durch Spaltung der Apfełsaure nach COOH CH2- CHOH -COOH— >-COOH-CH2- 
CHO +  HCOOH — >- COOH-CH2-COOH gebildet worden sein. Letztere Rk.-Folgo ist 
von A u b a l  bei Bac. pyocyaneus beobachtet worden, bei ersterer ist unbekannt, ob 
die biol. Decarboxylierung in a-Stellung moglich ist. — Zum Vergleich mit der biol. 
Oxydation wird Bernsteinsaure mit 1I.,02 u. Fe"-Salz bei 30—37° oxydiert. Es 
werden Malonsdure u. Apfełsaure erlialten, erstere ais unl. Hg-Vei’b., in dereń F iltrat 
die letztere zu unl. bas. Hg-Salz der Oxalessigsaure oxydiert. — Oxydation der 
Bernsteinsaure mit H„02 in ammoniakal. Lsg. gibt weniger gute Resultate. — Wein- 
saure wird nicht gefunden, womit Fumarsdure ais Zwischenprod. ausgeschlossen ist. — 
Der Fettsaureabbau geschieht demnach enzymat. durch peroxydat. Rkk. sehr ahnlich 
wie durch H 20 2.

V e r s u c h e. Vergarung von Ca-Succinat in iiblicher Nahrlsg. Nach 13 Tagen 
tr itt  Apfełsaure auf. Nach 17 Tagen wird Malonsdure mittels Benzoldiazoniumchlorids u. 
Na-Acetat ais Formozylwasserstoff nachgewiesen. — Nachweis der Brenztraubensdure 
1. ais 2,4-Dinitrophenylhydrazon, F. 221—22°; 2. ais p-Nitrophenylhydrazon, F. 229 
bis 230°; 3. ais Plienylhydrazon, F. 191°; 4. ais Aminoguanidinderiv. Bei 350° noch 
nicht gesclimolzen. — Oxydation von jBernsteinsaure. Zu 32 g FeS04-7H20  u. 4 ccm 
konz. H2S04 in 200 ccm W. werden 20 g Bernsteinsaure u. 64 ccm 6°/0ig. H 20 2 in 
800 ccm W. unter Riihren zugegeben. Rotfarbung. Nach Erhitzen wird das Fe mit 
Soda gefallt, die Lsg. nach Ansauern in Essigsiiure mit Hg-Acetat in Essigsaure gefallt. 
Der Hg-Nd. wird mit H2S von Hg befreit; in A. gelbe Fiillung mit Zimtaldehyd von 
Cinnamylidenmalonsaure, F. 204—206°. — Das F iltrat der Hg-Fallung, die Apfełsaure 
enthaltend, wird mit KMn04 bei 100° oxydiert, graue Fallung von Hg-Salz der Oxal- 
essigsaure mit N aJ dest., im Destillat Acetaldehyd mit Dimedon u. 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazin nachgewiesen. — Die besten J/a?om5a«reausbcuten werden erhalten bei Bern
steinsaure: H20 2: Fe =  1: 3: 0,14. — Oxydaiion von Apfełsaure mit H20 2 u. N IL . 
5 g d,l-Apfelsaure werden in 100 ccm 6°/0ig- H20 2 gel., mit NH3 alkal. gemacht. Nach 
30 Stdn. wird das H20 2 durch Schiitteln mit Kohle entfernt, mit CaCl2 h. malonsaures Ca 
(5,2 g) gefallt. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2485—92. Nov. Manchester, Univ. u. 
Bangalore, Inst. of Science.) MiCHAEL.

Fritz Windisch, Wirlmng holier Kohlensauredrucke auf die Hefegarung. K rit. 
Betrachtung der Arbeit von L i e s k e  u . H o fm a n n  (C. 1930. I. 1318). (Wchschr. 
Brauerei 47. 82—83. 22/2.1930.) K o lb a c h .

E ł. Tlerphysiologle.
Franz Knoop, Energiewanderungen innerhalb der organischen Materie des Tier- 

korpers. Der Inlialt deckt sich mit der C. 1930. I. 1814 referierten Veróffentlichung. 
(Naturwiss. 18. 224—26. 7/3.1930.) B e h r l e . "

164*
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A. Lipsehiitz und E. A. Wilckens, Fóllikulin und Diurese. (Vgl. C. 1930.
I . 1954.) Die Óstrusdauer nach Injektion von 40 Mauseeinheiten eines Follikulin- 
praparats (1 Einheit =  0,17 mg) ist die gleiclie, wenn dieses Praparat allein gesp.itzt 
wird oder wenn die Maus noch mehrere Tage hindureh taglieh 1—2 eem W., Ringerlsg. 
oder Ringerlsg. mit doppelter Salzkonz. injiziert erhalt. Der Ostrus wird also durch 
die verstarkte Diurese nicht beeinfluBt. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 553—55.
1929.) W a d e h n .

J. Watrin und P. Florentin, Ist die Wirkung des IIypophysenhormons auf das 
Ovar spezifisch ? Es gibt Substanzen, nach dereń Injektion am Ovar starkę Yeranderungen 
eintreten: Wachstum der Follikel an Zahl u. GróBe. Ein EinfluB auf den Uterus 
bleibt aber aus, zum Zeichen, daB diese Stoffe nicht die Produktion von Fóllikulin 
veranlassen konnen. Diese Veranderungen am Ovar sind bedingt durch einfache 
Hydratation der follikularen Zellen u. sind wolil zu unterscheiden von der spezif. Wrkg. 
des Vorderlappenhormons. (Compt. rend. Soc. Biol. 101.1200—1201.13/8. 1929.) W a d .

R. Courrier, R. Kehl und R. Raynaud, Die Wirkung von Hypophysen- und 
Follikelausziigen bei der geschlech tsunre i fen Meerkatze. Eine jungę Meerkatze (Macacus 
sylyanus L.) erhielt mehrere Tage hindureh E xtrakt aus dom Vorderlappen der Hypo- 
physe vom Rind. Es erfolgt schnelle Geschleclitsreifung (Scliollenbild des Vaginal- 
abstrichs, Rotung der Geschlcchtsteile), die aber trotz fortgesetzter Injektion des 
Extrakts nur einen bestimmten Grad erreicht, ja nach einiger Zeit setzt ein Ruckgang 
der Erseheinung ein. Ein exstirpiertes Ovar zeigte groBe in zyst. Degeneration begriffene 
Follikel. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 1093—95. 13/8. 1929.) W a d e h n .

Helmutll Kallas, tJber den Ubergang von IIypophysensubstanzen wahrend der 
Parabiose. (Vgl. C. 1930. I. 700.) Die sexuelle Entw. eines infantilen Tieres, das mit 
einem  kastrierten infantilen Tier parabiot. Yereint ist, durchlauft zwei Phasen; die  
erste ist die follikuliire, Sstralo Phase, die nur kurze Zeit, etwa 1 Woehe, anhiilt, die 
zweite ist die Phase unter der Herrschaft der gebildeten Gelbkorper, die langere Zeit 
anhalt. Dieses zweite Stadium kann durch Injektion von Hypophysenvorderlappen- 
extrakt in das kastrierte Tier beschleunigt werden. Es ist das ein weiterer Beweis 
vom Ubergang von Hypophysenhormonen zwischen zwei parabiot. vereinigten Tieren. 
(Compt. rend. Soc- Biol. 102. 280—81. 25/10. 1929.) W a d e h n .

Tillman D. Gerlough, Die Geschwindigkeit der thermischen Zersetzung des oxyło- 
cytischen Prinzips des Hinlerlappem der Hypophyse bei 100°. I. Der Einflu/3 der Wasser- 
sloffionenkonzentration. (Vgl. Kamm u . Mitarbeiter, C. 1928. I. 1884.) In saurer 
Lsg. von pn =  2,0—5,1 erwies sich die Geschwindigkeit der therm. Zers. bei 100° 
der Lsg. des osytocyt. Prinzips des Hinterlappens des Hirnanhangs ais eine Rk. erster 
Ordnung. Die Extraktionen des akt. Hinterlappenpulvers wurden mit verschiedenen 
Konzz. an Essigsiiure bzw. an Essigsaure in Kochsalz u. HC1 ausgefuhrt. Am stabilsten 
waren bei 100° die bei 25° auf ph =  3,0—3,4 eingestellten Lsgg., welches Stabilitats- 
maximum gut reproduzierbar war. Phenol hat keinen EinfluB auf die Geschwindig
keit der therm. Zers., wohl aber Chloreton, CCl.,C(CH3)„OH, infolge der Bldg. von 
freier HC1 bei 100°. — Eine Zone maidmaler Koagulation liegt bei ph =  4,8—5,0. 
Es werden die Einzelheiten eines einfachen Extraktionsverf. gegeben, dessen beste 
Bedingungen bei ph =  4,2—4,5 liegen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 824—34. Febr. 
1930. New Brunswick [N. J.j, Lab. of E. R. Sąuibb and Sons.) B e h r l e .

Robert C. Moehlig, Die Hypophyse und die Nebennierenrinde. Die Auffassung, 
daB cercbrale Defekte (Anencephalus) ihre Entstehung einer Aplasie der Nebennieren
rinde verdanken, muB dahin korrigiert werden, daB der ursaehliche Faktor in der Hypo- 
physe liegt. Die Nebennierenrinde spiegelt den Zustand der Hypophyse wieder, sie 
ist hypoplast., wenn es die Hypophyse ist, sie ist hyperplast., wenn die Hypophyse 
hyperplast. ist. (Arch. internal Med. 44. 339—43. Sept. 1929. Detroit.) W a d e h n .

Fernand Arloing, A. Josserand und J. Cliarachon, Entwicklungsanderung beim 
experimentellen Epilheliom der weiften Maus bei der Injektion von Glycerinexłraklen 
aus den Nebennieren von Kaninchen, die mit demselben Epitheliom vorbehandelt sind. 
ICaninehen erhielten innerhalb 7 Tagen 0,3 g, 0,8 g u. 0,8 g einer Verreibung eines 
Mauseepithelioms unter die Haut gespritzt. Am 8. Tag wurden die Nebennieren ent - 
nommen. Teerlcrebskranke Miiuse wurden mit einem Gh7cerinauszug dieser Neben
nieren gespritzt u. zwar tiiglich abwecliselnd mit ^ig u - Vs2 einer Nebenniere. Die 
Krebse derart behandelter Mause m it 7 u. 11 mm Durchmesser hielten im Wachstum 
Yollig inne. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 1140—41. 13/8. 1929. Lyon, Labor. de Bac- 
teriol. et med. exp. Fac. du Centre rćgion. anticancereux.) W a d e h n .
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Carl A. Dragstedt uncl John W. Huffman, Vergleich der Empfindlichkeit des 
Blutdrucks und der Darmmotilitat gegenuber Adrenalin. (Vgl. C. 1928. II. 692.) (Procees. 
Soc. exp. Biol. Med. 25. 241. 1928. Sep. Northwest. TJniv. Med. School; Departm. 
of Physiol. a Pharm.) WADEHN.

J. Jankowski und L. Ptaszek, Einwirkung der Diathermiebeliandlung der Schild- 
driise auf den Grundumsatz. Nach Diathermiebeliandlung der Schilddriise erfolgt ein 
Absinken des Stoffwechsels — im angegebenen Fali von -4-380/o auf etwa —38%- Inner- 
lialb der niiohsten 2 Tage stieg der Stoffwechsel auf etwa +10%  an- (Compt. rend. 
Soc. Biol. 103. 425—27. 14/2. 1930.) W a d e h n .

C. I. Parhon und Gherka Werner, Unter suchung uber den Phosphorgehalt von 
Grop- und Kleinhirn bei parathyroidektomierten und thyreoparathyrcoideklomierten 
Hunden. Bei 9 Hunden, denen die Nebenschilddriisen u. meist aueh die Schilddriisen 
entfernt worden waren, lag der P-Geh. des Gehirns zwischen 1,10 u. l,81°/oo> ^ci n - 
Tieren zwischen 2,40 u. 3,0; der P-Geh. des Kleinhirns lag bei den operierten Tieren 
zwischen 1,30 u. 3,12%0, bei den Kontrollen zwischen 1,45 u. 2,15%o- Wiilirend der 
P-Geh. des GroBhirns nach der Entfernung von Nebenscliilddriise u. Schilddriise eine 
dcutliehe Verminderung zeigt, scheint der P-Geh. des Kleinhirns eher etwas liolier zu 
liegen. Die Tiere starben 2—7 Tage nach der Operation oder wurden innerhalb dieser 
Zeit getótet. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 455—56. 14/2. 1930.) W a d e h n .

C.-I. Parhon und M. Cahane, Uber den Glykogengehalt der Tierleber nach Injektion 
von Paralhyreoidextrakt Collip. Durch Injektion von 12—39 Einheiten Parathyreoidea- 
hormon in jungę Meerschweinchen (Yersuchsdauer 5—62 Tage) war eine nennenswerte 
Anderung im Leberglykogengeh. nicht zu erreiehen. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 
1179—80. 13/8. 1929.) W a d e h n .

H. van Goor, Die Zunahme des Insulingehaltes des Blutes nach reflektorischer 
Vagusreizung. Reflektor. Reizung des Vagus bewirkt beim Kaninchen Absinken 
des Blutzuckcrspiegels. Mittels Messung der Entfarbungszeit von Methylenblau in 
fein zerschnittenem Muskelgewebe bei Fehlen von 0 2 wurde festgestellt, daB Serum 
nach Vagusreizung die Entfarbungszeit abkurzt. Dasselbc bewirkt Insulin. P.hlor- 
rhizin oder Pituitrin hebt dio Wrkg. des Insulins auf, die Beschleunigung der Ent- 
farbung durch Adrenalin aber nicht. — Aueh die Verkurzung der Entfarbungszeit 
nach Vagusreizung wird durch Phlorrhizin aufgehoben. — t)berventilation verkurzt 
im Serum gleichfalls die Entfarbungszeit. Dies wird aber durch Phlorrhizin oder 
Pituitrin nicht aufgehoben, ist also wohl durch Adrenalinausschiittung bedingt. — 
Vagusreiz u. aueh ,,rebreathing“ aus geschlossenem Sack bewirken also Insulinsekretion. 
(Arch. Nćerland. Physiol. Homme Animaux 14. 535—48. 21/12. 1929. Groningen, 
Physiol. Uniy. Inst.) F. MijLLER.

A. Laffont und L. Schebat, Zur hormonalen Slerilisierung von Tieren durch 
Insulin. Durch Injektion von Insulin, z. B. von 41 Einheiten verteilt iiber 10 Tage, 
werden Miiuse fiir kurze Zeit steril, Brunst tra t innerhalb dieser Zeit nicht auf. Nach 
l 1/* Monaten erfolgte jedenfalls erfolgreiche Paarung. Um den Insulinschaden zu 
vermeiden, war den Tieren wahrend der Injelctionsserie aueh Glueose zugefiihrt worden. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 285—87. 25/10. 1929.) W a d e h n .

Edgard Zunz, Sekretin und Blulzuckcr. (Vgl. C. 1929. II. 1022.) Sekretin- 
praparate, die von blutdruckscnkendcn Stoffen befreit worden waren, hatten keine 
Wrkg. auf den Blutzucker. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 339—40. 25/10. 1929.) W a d .

Jean La Barre und Eugene Still, Zur Wirkung des Sekretins auf den Blutzucker. 
(Vgl. vorst. Ref.) Der blutzuckersenkende Stoff, der unreinen Sekretinpraparaten 
anhaftet, ist mit Insulin nicht ident. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 340—42. 25/10.
1929.) W a d e h n .

Charles G. Johnston und D. Wright Wilson, Die Wirkung von Blutuerlusl 
auf das Saurebasengleichgewicht im Blut. Wenn man gesunde, nicht betiiubte 
Hunden zur Adcr laBt, so wird das arterielle Blut zuerst alkalischer u. dann schnell 
saurer ais n. Die Vcrśinderungen entsprechen dencn bei narkotisierten Hunden, sind 
aber geringer ais dort. Die anfśingliche Neigung nach der alkal. Seite hin ist zum Teil
bedingt durch t)berventilation. — GróBere Veranderungen der gleichen Art erfolgen
bei Hunden, die durch Blutverlust chroń, aniim. gemacht sind. — Wenn das Blut 
saurer wird, so ist der Milchsauregeh. erhóht, doch ist dies nur eine der Ursachen, 
daB die Alkalireserve naeh Blutverlust immer abnimmt. (Journ. biol. Chemistry 
85. 727-—41. Febr. 1930. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania, School of Med., Dept. 
of Physiol. Chem.) v F. Mu l l e r .
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Ernst Schmitz, tiber die blulzuckersenjcęnde Wirlcung des Ichthyols. Ichthyol, 
besonders in Form des dialysierten Ichthyols, zeigte beim pankreasexstirpierten Hunde 
u. beim kyperglykiim. gemachten Kaninchen eine deuiliche u. langanhaltende Senkung 
des Blutzuekers. Bzgl. Einzelheiten vgl. Original. (Klin. Wchschr. 8. 2371—77. 
17/12. 1929. Breslau, Physiol. Inst.) F r a n k .

W. F. Wenner und E. W. Blanchard, Wirkung von intravenósen Injektionen von 
Alkali auf die Wirkung von Gurare. (Amer. Journ. Physiol. 91. 563—66. 1/1. 1930. 
State Univ. of Iowa, Zoolog. Lab. — C. 1930. I- 1328.) F. Mu l l e r .

L. Bugnard, Cholesteringehalt des Serums in bezug auf die Art der Gerinnung des 
Blutes. Der Cholesteringeh. von Serum eines Blutes, das unter LuftabschluB gewonnen 
u. zur Gerinnung gebracht wurde, ubersteigt den Cholesteringeh. ebenso dargestellten 
Plasmas um 0,42 mg-%, der Geh. von an der Luft dargestelltem Serum ist 0,30 mg-% 
hoher ais der des genannten Plasmas. (Mittel aus 15 Verss. an Hundeblut.) Bei 5 Yerss. 
mit Menschenblut waren die betreffenden Unterschiede 0,40 u. 0,30. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 102. 291—93. 25/10. 1929.) W a d e h n .

Milo M. Loucks und F. H. Scott, Calcium bei der Bluigerinnung. In Serum-, 
Citrat- oder Heparinplasma ist die Ca-Menge, ais Oxalat durch Ammonoxalat gefiillt 
u. ais Oxalsaure mit KMnO., Vioo‘n - bestimmt, ebenso groB wie nach Veraschung. 
Nur muB man iiber Nacht anfangs stehen lassen. — Die A.-l. Lipoide halten etwas 
Ca zuriick. — Thrombin ist keine Ca-Seife, wohl ein Gewebsprod., das Sol Fibrinogen 
in Gcl Fibrin umwandelt. — Prothrombin besteht, wenn uberhaupt vorhanden, aus 
Zelltrummern, Blutplattclien, Leukocytcn. Es ist kein chem. definierbares Prod.
— Fluoridplasma gerinnt nach Ca-Zusatz. — Die zur Hemmung der Blutgerinnung 
erforderliche Oxalatmenge ist 3—4-mal so groB wie die, welche das Ca des Blutes 
ausfallt. — Ca-Entfernung bewirkt Inaktivierung von Thrombin. Oxalat tu t dies. 
Dialyse entfemt Ca nicht aus Thrombin. — Fibrin enthalt Ca, das auswaschbar ist. — 
Zerfall der Blutplattclien bewirkt Abnahme der Oberflachenspannung im gesehlagenen 
Blut. (Amer. Journ. Physiol. 91. 27—46.1/1 1929. Minnesota, Physiol. Dept.) F. Mu.

S. L. Leiboff, Das Fehlen von Calcium in den menschlichen roten Blutkorperchen. 
tlbereinstimmend mit den Angaben iiber die Zus. von Tierblut findet man in den 
roten Blutkorperchen des menschlichen Blutes kein Ca. (Journ. biol. Chemistry 
85. 759—64. Febr. 1930. New York, Lebanon Hosp., Biochem. Lab.) F. Mu l l e r .

Rudolf Mond, Weitere vergleichende Untersuchungen uber Membranstruktur und 
Permeabilital der roten Blutkorperchen. Bemerkungen zur Frage der Traubenzucker- 
permeabilitdt. (Vgl. Mo n d  u. H o f f m a n n , C. 1928. II. 682.) Der ungewaschene 
Blutkórperchenbrei wird mit der doppelten Menge einer Lsg. versetzt, die aus 4 Teilen 
einer l,75%ig- Na2SO.,-Lsg. u. 1 Teil eines Yg-mol. Pkosphatgemisches von pn =  7,2 
besteht, u. dann bei 25° verschiedene Zeit im Zentrifugenglas stehen gelassen. Es 
wird dann das Verhiiltnis von Cl innen u. auBen von den Blutkorperchen bestimmt.
— Der Porendurchmesser der Grenzschicht der Erythrocyten ist bei der Gans gróBer
ais beim Menschen. Traubenzucker dringt in menschliche Erythrocyten ein, in die 
der Gans nicht. Es kann also die Zuckeraufnahme durch die menschlichen Erythro
cyten nicht auf dem Porenwege crfolgen, vielmehr geschicht es iiber die lipoiden 
Bestandteile der Zellgrenzschicht der menschlichen Erythrocyten. (P f l u g e r s  Arch. 
Physiol. 224. 161—66. 20/2. 1930. Kiel, Univ., Physiol. Inst.) F. Mu l l e r .

F. Plattner und H. Hintner, Zur Frage der Saponinslromatolyse. Es wurde 
eine groBe Reihe von verschicdenen Saponincn in ihrer Wrkg. auf die verscliiedenen 
Erythrocytenarten untersucht. Mit Ausnahme des „Saponins Sthanier“ bei Katzen- 
u. Schweineblut u. des „Herniaria-Saponim“ boi Katze, Schwein u. Rind vermochten 
alle anderen Saponinę selbst bis zur Konz. 1: 100 die Zellen nicht zu lósen. Die beiden 
erstgenannten Saponinę lósten die Blutkorperchen anderer Blutarten auch bei Konz. 
1: 100 nicht. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 293—96. 20/2. 1930. Innsbruck, Univ., 
Physiol. Inst.) F . Mu l l e r .

Fernand Arloing und A. Josserand, Wirkung von BariumcMorid auf den 
anaphylaklischen Schock des Meerschiceinchens. BaCl2, 1 Stde. oder 30 Min. vor der 
den anaphylakt. Schock bewirkenden Dosis injiziert, begiinstigt denselben. Diese 
Wrkg. ist jedoch nur vorubergehen<T, denn ein Intervall von 5 Stdn. zwisehen der 
Injektion von BaCl2 u. dem Schock geniigt, um die begunstigende Wrkg. zu unterdriicken. 
Wird die Injektion 24 Stdn. vor dem Schock ausgefiikrt, so wirkt BaCL nicht nur nicht 
verschlimmernd, sondern es vermindert sogar die Intensitat desselben. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102. 439—40. 8/11. 1929.) R e w a l d .
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A.-W. Elmer, L. Ptaszek und M. Scheps, Spezifisch-dynamische Eiweifiwirhing 
bei Zuckerkrankheit. Nach Verabfolgung von 200 g Magerfleisch -f- 40 g Brot wurde 
der Stoffwechsel nach 2 u. 4 Stdn. bei 21 Zuckerkranken bestimmt. In 14 Fallen lag 
die spezif.-dynam. Wrkg. im Bereich der Norm bei 20% u- iiberschritt 37,5% nicht; 
in 7 anderen Fallen war die spezif.-dynam. Wrkg. gering u. schwankte zwischen —1,3 
u. -fl4 ,5% . (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 427—29. 14/2. 1930.) W a d e h n .

A.-W. Elmer L. Ptaszek und M. Scheps, Die Wirlcung von Insulin auf die 
spezifisch-dynamische Eiweifiwirkung bei der Zuckerkrankheit. (Vgl. Y o r s t .  Ref.) Nach 
einer Injektionskur von tiiglich 20—60 Einheiten Insulin iiber 2—3 Wochen -wurde 
bei 18 Zuckerkranken die spezif.-dynam. EiweiBwrkg. erneut bestimmt. Das Insulin 
hatte regulierend gewirkt, d. h. bei Fallen, die vor der Insulinkur eine zu geringe spezif.- 
dynam. Wrkg. aufgewiesen hatten, war die spezif.-dynam. EiweiBwrkg. gesteigert, 
das Umgekehrte war der Fali bei urspriinglich zu hoher Empfindlichkeit. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 429—30. 14/2. 1930.)  ̂ W a d e h n .

L. Korowitsky, tlber den Einflufi des Ar sens auf die Lage des' Kohlenstoff- und 
Oxydaticmsquolienten des Hams. Ein Beitrag zur Kenntnis des desoxydaliven Monients 
beim Wachslum. Vf. hat das Verh. des C- u. Oxydationsquotienten unter der As-Wrkg. 
untersucht. Die Verss. wurden mit Na-Arsenil, Na-Kakodylat u. Arsamon (mono- 
methylarsinsaures Na) ausgefiihrt (an Kaninchen). Ergebnisse: Die vom As hervor- 
gerufenen Stoffwechselanderungen treten auf, einerlei, ob das As peroral oder subcutan 
verabfolgt wird. Die Stoffwechselanderungen bilden sich wenigstens bei einer nur 
wenige Tage dirrchgefiihrten As-Behandlung sehr rasch wieder zuriick. Die Stoffwechsel- 
wrkg. der 3 As-Verbb. war prinzipiell die gleiche. In  der Regel fiihrt die As-Behandlung 
zur Steigerung des C- u. Oxydationsquotienten des Harns, sowohl bei therapeut., wie 
bei tox. Dosierung des As. Die durch die As-Wrkg. herbeigefiihrten Anderungen der 
beiden Harnquotienten finden eine Erklarung in den bei der Lungengaswechsel- u. 
N-Bilanzunters. erhobenen Befunden. Die Befunde stchen mit den Ergebnissen von 
W arbtjrg  u. N e u b e r g  iiber die Wrkg. des As auf den anaeroben Zellstoffwechsel im 
Einklang. (Biochem. Ztschr. 1 9 9 . 366—76. 1928. Berlin, Univ. Patholog. Inst., u. 
Odessa.) S c h o n f e l d .

F. W. Schlutz, W. W. Swanson und M. R. Ziegler, Die Verteilung der 
Globulinę und Albuminę in Blut und Harn bei Nephrose. Yorl. Mitt. In drei Fallen 
Yon Nephrose Erwachsener war das EiweiB des Plasmas etwas vermindert. Die Blut- 
verd. ist aber nicht charakterist. fiir Nephrose. Immerhin geht Verminderung des 
EiweiBgeh. im Blut parallel einem hoheren ĘiwoiBgeh. im Harn. Der NichteiweiB-N 
des Blutes lag zwischen 20 u. 43 mg-%, war also nicht erhoht. — Albuminę u. Glo
bulinę werden von der nephrot. Niere in gleicher Weise ausgeschieden. — Das gleiche 
wurde in vier Fallen von kindlicher Nephrose beobachtet. (Amer. Journ. Diseases 
Childr. 36. 756—64. Okt. 1928. Minnesota, Univ., Dept. of Pediat. Sep.) F. Mu l l e r .

I. Teplow, Die Purindiurese im Lichte der vitalen Carminfarbung. Durch intra- 
venose Einspritzung von 10 ccm einer 2%ig. Lithioncarminlsg. pro kg wurde vitale 
Zellfiirbung herbeigefiihrt. Gegeniiber der Norm sielit man nach verschiedenartiger 
Zufuhr Y c r s c h i e d e n e r  Mengen Theocin eine starkere Adsorption des Carmins im Blut- 
plasma, gróBere Neigung zu Carminausfallung besonders in den GtefiiBen der Lunge 
u. der Nieren. Im reticulo-endothelialen System speichert das Carmin sich schneller, 
auBer in den Lymphknoten u. im lockeren Bindegewebe. — Wahrend der Theocin- 
diurese wird die Ruckresorption in den Nierenepithelien nicht gehemmt. Die Bldg. 
von Carminzylindern im Lumen der Nierenkanalchen wird nicht wesentlich beeinfluBt, 
ebensowenig die Speicherung des Farbstoffes in den Kaniilchenepithelien. — Bei 
dauernder Źufuhr von kleinen Mengen Theocin wird die Diurese allmahlich gehemmt 
bis zu Anurie. Die Capillaren der GefiiBschlingen der Niere sind dann durch eine dicke 
gelbrote homogene M. verstopft, wahrscheinlich verdicktes, stark gefarbtes Blutplasma.
— Es scheint, daB das Theocin hauptsachlich vaskular -wirkt. Die Veranderungen 
des Blutplasmas, der Funktionen des Endothels u. des reticulo-endothelialen Systems 
scheinen von besonderem EinfluB zu sein. (Ztschr. ges. exp. Medizin 69 . 159—78. 
17/12. 1929. Leningrad, Med. Inst. Fak. Klinik f. innere Med. u. Pharmakol. 
Lab.) _ F. Mu l l e r .

K. v. Frisch, Versu,ćhe iiber den Geschmackssinn der Bienen. III. Mitt. (II. vgl. 
C. 1928. H. 367.) Vf. hatte fruher festgestellt, daB nicht alle Stoffe, die den Menschen 
siiB erscheinen, auch den Bienen so schmecken. Fiir Bienen sind suB Glucose, Fruclose, 
Saccharose, Trehalose, Maltose, Melezilose, geschmacklos Galaclose, Mannose, Sorbose,
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Cellobiose, Lactose, Melibiose, Raffinosc. — Alle im Blutennektar vorkommenden Zucker 
sind siiB, aber nicht alle bienensiiBen Zucker kommen im Blutennektar vor. Auch im 
„Honigtau" sind an SiiBstoffen neben den nicht bienensiiBen Raffinosc, Mannit, 
Dulcit, Melezitose, Trehalose, Glucose, Fruetose u. Saccharose nachgewiesen worden. — 
Daraus folgt nicht, daB die u. nur die Zucker den Bienen siiB sind, die sie im Stoff- 
wechsel ausnutzen konnen. Im Gegensatz zu P h il i p p s  (C. 1 9 2 8 .1. 937) folgt aus Verss. 
von Vogel, daB fiir Bienen geschmacklose Substanzen doch ais Nahrstoffe verwertbar 
sind. — Im Zusaminenhang mit diesen Fragen wurde festgestellt, daB der SuBgeschmack 
fiir Fische u. Menschen, also wohl fur alle Wirbeltiere iibereinstimmt. Auf den Geschmaek 
von Saccharose dressierte Ellritzen — sie wurden mit rohrzucker-gesiiBtem Fleisch 
gefiittert — reagierten ebenso auf den Geschmack von Glucose, Eructose, Galactose, 
Mannose, Maltose, Lactose, Melezitose, Raffinose, Mannit, Arabinose, ja sogar auf den 
von Saccharin u. Dulcin. — Die Befunde an Insekten lassen sich dagegen nicht ver- 
allgemeinern. Wahrend die Bienen Geschmacksorgane nur an den Mundtcilen be- 
sitzen, haben gewisse Schmctterlinge u. Fliegen auch Geschmacksorgane an den EuBen. 
Es zeigt- sich z. B., daB Lactose fiir die „oralen“ Geschmacksorgane der Bienen u. die 
,,tarsalen“ der Schmctterlinge u. Fliegen nicht siiB ist, wohl aber fiir die oralen der 
gleichen Fliegen. — Die fiir die Bienen siiBen Stoffe besitzen kein gemeinsames Kon- 
stitutionsmerkmal. — SchlicBlich wird gezeigt, daB auch fiir die Bienen die nicht- 
siiBen Stoffe nicht alle denselben Geschmack, einen einheitlichen Vergiillungsgeschmack, 
besitzen, sondern, daB auch die Bienen zwischen siiB, bitter, sauer u. salzig unter- 
scheiden. Beispielsweise iiberwinden hungrigo. Bienen den bitteren Beigeschmack 
einer mit Chininchlorhydrat rersetzten, nicht aber den salzigen einer mit Kochsalz 
vergallten Rohrzuckerlsg. (Naturwiss. 1 8 . 169—74. 21/2.1930. Miinchen.) B ergm ann.

Louis Melon, Einfluji einer cystinreichen Emalirung auf den Glutathiongehalt der 
Gewebe. Ratten erhielten 50 mg Cystin zur Grundkost beigefuttert u. wurden 15 bis 
20 Tage nach Beginn dieser Ernahrung analysiert. Der Glutathiongeli. von Muskel, 
Testikel u. Lunge war gegeniiber der Norm kaum verandert, der Glutathiongeh. der 
Leber lag aber wcsentlich iiber dem der Kontrollen u. betrug bei 15 Unterss. nur zweimal 
unter 300 mg-°/0, bei 6 Kontrollen wurde dieser Wert niemals erreicht u. schwankte 
zwischen 197 u. 263 mg-°/0. Die Probe von S u l l iv a n  auf Cystin in den Gewebs- 
ausziigen fiel stets negativ aus. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 1166—67. 13/8.
1929.) W a d e h n .

M. N. Roegholt, Der Einfluf) der A-, B-, G- u. D-Vitamine und der Elemente Ca 
und P  auf die Heilung von Knochenbruchen. Nach den Beobachtungen des Vf. ist, 
wie niiher bclegt wird, die Heilung von Erakturen in Indien bei Einheimischen u. 
ron Personen mit einheim. Kost verlangsamt gegeniiber Hollandem in Holland oder 
Indien mit europ. Kost. Die Nalirung der Patientengruppen unterscheidet sich im 
Geh. an A- u. B-Vitamin, Ca, P, C- u. D-Vitamin konnen ebenfalls unzureichend 
sein, werden aber bei E in tritt der Patientcn in die Klinik erganzt. Da A-Vitamin 
ohne EinfluB auf Bruchheilung ist, sind móglicherweise B-Vitaminmangel u. zu 
wenig Ca u. P  die fur die Heilungsverzogerung verantwortlichen Faktoren. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 74 . I. 1028—46. 1/3. 1930. Amsterdam.) Gr o s z f e l d .

Thomas Moore, Vilamin A  und Carolin. I. DerZusammenliangzwischen Vitamin A- 
Aktivitat und Carolin in der Mohrriibe. (Vgl. C. 1930. I. 404.) Vf. stellt fest, daB frische 
Mohrriiben viel mehr Vitamin A enthalten, ais man bisher annahm. Eine tagliche 
Dosis von 100 mg frischer Karotten ( =  10 mg Trockenmaterial) wirkt noch deutlich. 
Die fettigen Antcile der Mohrriibe, aus denen das Carotin weitgehend entfernt war, 
zeigen dagegen Aktivitat bei 0,4 mg Dosis taglich. Carotin (F. 174° in Luft) war 
noch nach oftmaligem Umkrystallisieren in Dosen von 0,01 mg wirksam. — Vf. steht 
mit diesen Befunden in Dbcreinstimmung mit den bekannten Arbeitcn von E u l e r , 
aber in starkem Widerspruch zu den Angaben von D u l ie r e , N o r t o n  u . D r u m m o n d  
(C. 1930. I. 1639). Móglicherweise berulit das auf der Yerschiedenen Arbeitstechnik, 
da die genannten drei Eorscher im Gegensatz zu allen anderen Autoren fettfreie Nahrung 
verwendeten. (Biochemical Journ. 23. 803—11. 1929. Cambridge.) B e r g m a n n .

Maxwell Karshan. Der Kallcgehalt von Zahnen und Knochen bei Racliitis er- 
zeugetuler und diese nicht erzeugender Futterung. Auf Grund der Yerschiedentlich mit- 
geteilten Beobachtungen iiber Veranderungen an den Zahnen ais Folgę von Rachitis 
erzeugender Futterung hat Vf. vergleichende Unterss. des Kalks, Phosphors u. der 
Asehe von Zahnen u. Knochcn einer Anzahl von Ratten angestellt. Rachitogene 
Grundkost, solche mit 2°/0 KH2P 04 bzw. K H ,P04 +  2°/0 Lcbertran wurde Yerfiittert.
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Wahrend Kalk u. Phosphor der Knochen bei Grundkost stark vermindert waren, 
zeigten sich dic Zaline in dieser Hinsicht gegeniiber Normalzahnen kaum merldieh 
veriindcrt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 200—02. Dez. 1929.) S c h w a ib o l d .

M. Tennenbaum, Vilaminanreicherung durch UltravioletMchtbeslrahlung in Nahr- 
■priiparaten aus Blut und Malz. "Obersicht uber bisher gemachte Erfabrungen u. beob- 
achtete Schadigungen durch Beliandlung m it bestrahltem Ergosterin (t}berdosierung). 
Verss. mit bestrahltem u. unbestrahltem Hamatopan (Praparat aus Blut u. Malz- 
extrakt) ais naturlicher Vitaminquelle ergaben, daB das bestralilte Praparat stark, 
das unbestralilte noch geniigend antirachit. wirksam war, um bei geeigneter Dosierung 
bei den Versuclistiercn (Ratten) das Auftreten von Rachitis zu vcrhindern. Fest- 
stellung der Erkrankung durch Róntgenbilder. (Fortschritte d. Medizin 47. Nr. 24. 
8 Seiten. 29/11. 1929. Berlin, Univ., Pathol. Inst. Sep.) S c h w a ib o l d .

E. Leśne und Robert Clement, Die Unschddlichkeit starlcer Dosen bestrahlteu 
Ergoslerins. Die taglicho Verabfolgung von IG mg bestrahltem Ergosterin an jungę 
Ratten (40 g) hatte keine schadlichen Folgen. Durchfalle oder Appetitlosigkeit traten 
nicht auf. Nach 3 Monaten dieser Medikation boten die Organe bei der Leibesoffnung 
ein vollig n. Bild; makroskop. waren Verkalkungen nicht zu entdecken. Ein 15-jahriges 
Madclien nalim ohne nachteilige Folgen tiiglich 14 Tage lang 32 mg u. 3 Woclien lang 
16 mg bestrahltes Ergosterin. Mit diesen groBen Dosen allein war es moglicli, dio 
chroń. Spasmophilie dieses Madchens zu bekampfen. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 
1023. 13/8. 1929.) W a d e h n .

H. Simonnet und G. Tanret, Uber die Oifligkeit hoher Dosen bestralilten Ergo- 
slerins fiir Laboraloriumsliere. (Vgl. C. 1929. II. 3032.) Nach taglicher Darreicliung 
von je 40 mg Ergosterin, das 45 Min. in ath. Lsg. bestralilt worden war, starben 
Kaninchen nach 58—175 Tagen. War das Ergosterin 6 Stdn. bestrahlt, so starben 
die Tiere schon nach 10—15 Tagen bei einer tagliehen Dosis von 40 mg, nach 12 bis 
23 Tagen bei einer tagliehen Dosis von 20 mg. Die Toxizitat Yerschwindet nicht 
durch Erhitzen auf 120, 135 u. 150°. Das antirachit. Vermogen der amorphen Sub- 
stanzen, welche durch 45 Min. u. 6 Stdn. Bestrahlung von Ergosterin gebildet werden, 
ist gleieh groB. Die tox. Veranderungen zeigen sich namentlich im arteriellen System, 
speziell in der Aorta, wo das Ca yon 0,1% auf 4,8—7,7% ansteigt. Das venoso System 
u. die Pulmonalarterie werden von der Calcifikation nicht betroffen., Die nephrit. 
Niere weist in der Rindenzone einen Ca-Geh. von 5,82% auf, die Magensclileimhaut 
zeigt liaufig Hamorrhagien. Bei subcutaner Darreichung entfaltet sich dic tox. Wrkg. 
langsamer: Tod nach 48—64 Tagen bei 40 mg 6 Stdn. bestralilten Ergosterins, mit 
starken Ca-Depots an der Injektionsstelle. Das bestralilte Ergosterin ist fur Miiuse 
wenig giftig, noch weniger fiir Meerschweinchen, giftig fiir Ratten u. Hunde. Saugende 
Tiere vertragen das Prod. gut. Jungę Ratten, die von hypervitaminisierten Tieren 
gestillt wurden, vertrugen raehitogene Kost ohne zu erkranken. Ergosterinperoxyd 
erwies sich frei von antirachit. u. tox. Wrkgg. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 
400—02. 10/2. 1930.) GuGGENHEiM.

Bernheim-Karrer und Zaruski, Uber Pigmentierung der llaut nach Vigantol- 
darreichung. Nach fruheren Beobaehtungen sollen in manchcn Fallen Kinder durch 
perorale Yigantolbehandlung eine Briiunung der Haut wie nach Bestrahlung mit 
Hóhensonne gezcigt liaben. Auf Grund des theoret. Interesses, ob peroral zugefiihrte 
bestrahlte Kórper auf die Pigmentzellen der H aut eine ahnliche Wrkg. ausuben kónnen 
wie die direkte Bestrahlung der Haut, haben Vff. den einen von eineiigen Zwillingen 
mit Vigantol behandelt, wahrend der andere ais Kontrolle diente. Beide wurden wahrend 
der Versuchszeit ausschlieBlieh im Zimmer gehalten. Der vigantolbehandelte Zwilling 
zeigte nach der Versuchszeit eine dunklere Farbung der Haut. Verss. mit unbestrahltcn 
u. anderen bestralilten Stoffen zur Klarung der Frage werden angeregt. (Monatsschr. 
Kinderlieilk. 42. 24—27. Dez. 1928. Sep.) S c h w a ib o l d .

William Weston, Andere Emćihrungsfaktoren ais ViłaminD bei Rachitis. Krit. 
Besprechung der Zusammenhange zwischen Entstehung u. Heilung der Rachitis u. 
Ca, P, Si, F, J, Fe, Mn, Zn, Cu u. auch von Enzymen in der Nahrung; ferner des 
Einflusses einer vorwiegenden Getreide- bzw. Fleischernahrung sowie fehlcrhafter 
Funktion endokriner Drusen. (Journ. Amer. med. Assoc. 94. 529—30. 22/2. 1930. 
Columbia [SC .].) S c h w a ib o l d .

Y. Kinugasa, Untersuchungen iiber das antineuritische Vitamin und andere Sub- 
stanzen mit Bioscharakter in Reiskleie. Das antineurit. Vitamin der Reiskleie wurde 
mit Pb-Acetat u. dann mit Baryt bis zur schwach alkal. Rk. aus der Lsg. ausgefallt,
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die durch Zers. der aktivierten sauren Kleie mit Baryt bzw. aus dcm wss. Kleieauszug 
nach Reinigung mit A. u. Entfemung der Verunreinigungen mit Pb-Acetat gewonnen 
wurde. Es wurde bestatigt, daB das Pliosphórwolframat des antineurit. Vitamins 
der Reiskleie in trockencm Aceton 1. ist. Demnach schcint die antineurit. Substanz 
von Hefe u. Reiskleie nicht ident. zu scin. Unter Anwendung der Pb-Barytmethode 
u. der Loslichkeit des Phosphorwolframats des Vitamins in trockencm Aceton wurde 
ein auBerst akt. Praparat erhalten. 5 mg reichten zur Heilung von polyneurit. Tanben. 
Eine krystalline, fur Tauben inakt. Substanz der Formel C10HsNi mit Bioscharakter 
wurde aus Reiskleie isoliert. Aus mit H2SOj angesauertem wss. Reisldeiestrakt wurde 
mit HgSO., antineurit. Vitamin ausgeschieden. (Vgl. My e r s , V o e g t l in , Journ. biol. 
Chemistry 4 2  [1920]. 199). Durch Fraktionieren des HgSO^-Nd. wurden aus der 
Histidinfraktion noch aktivere Praparate erhalten (Gaben von ó mg geniigten fiir die 
Heilung polyneurit. Tauben). Die akt. Substanz lieferte ein Pikrat, C10H32O7N5- 
C0H3O7N3. Das Pikrat bewirkte in Dosen von 5 mg rasche Heilung bei polyneurit. 
Tauben. Aus der akt. Substanz wtirde ein krystallines u. ein amorphes Pikrolonat 
hergestellt. Ersteres hat die Zus. C14H19O10N6 ■ C10H8O5N4, Zers. sich bei 320°, das 
letztere C15H,i0O7N5 ■ CI0HRO5N5, F. 204°. Beide Verbb. waren in Mengen von 5 mg 
wirksam bei polyneurit. Tauben. Es wurde bestatigt, daB die antineurit. Substanz 
der Reiskleie bei der Hefegarung inakt. ist. Obwohl mehr ais 20 Rkk. untersucht u. 
etwa 90 Fraktioncn unter Anwendung der Pb-Baryt- u. der HgS04-Metkode hergestellt 
wurden, konnte keine spezif. Rk. fiir das Vitamin gefunden werden. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 4 8 . Nr. 6. 77—79. 1928.) S c h ÓNFELD.

Elizabeth C. Hyde und William G. Rose, Argininfutlerung und Ausscheidung 
ton Kreatin-Kreatinin beim Menschen. Wenn taglich eine Menge von Arginin gegeben 
wurde, die 1 g Kreatin entsprechen wiirdc, so wurden im Verlauf von 6—8 Wochen 
keine Anzeiehen dafiir gefunden, daB dieses Arginin in Kreatin u. ICreatinin vom mensch- 
lichen Organismus umgewandelt wird. (Journ. biol. Chemistry 84. 535—41. Nov. 1929. 
Urbana, Univ. of Illinois, Physiol. Chem., Lab.) F. Mu l l e r .

E. Kohn-Abrest und M. Quentin, Gijtigke.it blausaureentwiclcelnder Leinólkuchen. 
Kasuist. Materiał iiber Yergiftungen von Vieli durch Leinólkuchen, einschlieBlich aus- 
fiihrlicher Sjonptomatologie dieser Falle. Bedingt sind sie durch den Geh. des 01- 
kuchens an Linamarin, bei dessen Hydrolyse HCN (4 mg—500 mg pro kg) entsteht. 
Besonders die Leinsorten aus La Plata u. Bombay sind reich an Linamarin. Die Vff. 
selilagen vor, Leinólkuchen, die mehr ais 200 mg HCN entwickeln, fur die Tierfiitterung 
zu verbieten. (Chim. et Ind. 2 1 . Nr. 2bis. 682—91. Febr. 1929.) H a r m s .

Nina Kotschneff, Wirlcung des kaukasischen Mineralwassers, Dolomit-Narsan, 
auf die Zucker- und Phosphorverteilung im Intermediargebiet nach Versuchen an angiosto- 
mierten Hunden. An nach der LoNDOKschen Methode angiostomierten Hunden mit 
GefiiBkanulen an Pfortader, Lebervene u. Nierenvene wurde festgestellt, daB Eingabe 
von dem Mineralwasser „Dolomit-Narsan“ die Zuckerabgabe durch die Leber in 
Niichternheit steigert. Der mobilisierte Zucker wird nicht von der Niere zuriiekgehalten.
— In der Zeit der EiweiBverdauung nach Fleischfutterung hat weder das genannte 
Jlineralwasser, noch dest. W., in den Magen eingefuhrt, einen EinfluB auf den Zuekergeh. 
der verschiedenen GefaBgebiete. — Wenn man Traubenzucker in dem Mineralwasser 
lóst u. in den Magen einfiihrt, steigt der Blutzucker weniger hoch, ais wenn er in dest. 
W. gel. war. Die Leber halt im ersten Fali den Zucker starker zuriick. Das Mineral
wasser steigert nach Ansicht der Verfasserin die Verwertung des durch den Darm 
resorbierten Traubenzuckers. Nach Zufuhr des Mineralwassers in den Magen des 
nuchternen Hundes sinkt in den folgenden 2 Stdn. der anorgan. P des Blutes in allen 
GefaBgebieten allmahlich ab. Die Ursache ist verminderte Abgabe durch den Darm. 
Diese Verminderung des anorgan. P  im Blut wird durch Traubenzuckerlsgg. u. Zufuhr 
per os in Mineralwasser gesteigert. (Ztschr. ges. exp. Medizin 69 . 193—207. 17/12. 1929. 
Iiislowodsn, LENiNsches kardiogr. Inst., Esper. Abt.) F. Mu l l e r .

D. R. Drury und Philip D. Mcmaster, Der Bedarf an Traubenzucker von 
Kaninchen, denen die Leber entfemt ist, und dessen Beziehung zur Bildung von Milch- 
saure. Nach Lebcrexstirpation brauchen Kaninchen in den ersten 6—8 Stdn. mindestens
0,125 g Traubenzucker pro kg u. Stde., damit der Blutzuckerspiegel auf n. Hóhe bleibt. 
Dem Ó2-Verbrauch der Tiere wurde aber 0,5 g pro kg u. Stde. entsprechen, wenn er 
ausschlieBlich durch Traubenzucker gedeckt werden wurde. Die Differenz gibt die 
verbrannten Fettmengen an. Dem entspraeh ein respirator. Quotient von 0,77. — 
Bis zu 15 Stdn. nach der Leberentfernung geniigt die genannte Menge Traubenzucker.
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Spater miissen 0,5 g pro kg u. Stde. dauernd zugefiihrt werden. Auf diesem Stand 
kónnen die Tiere bis zu ihrem Tode sieh halten. — Das 2. Stadium nach Leberentfernung 
beginnt mit TJnruhe, Reizbarkeit, Blindlieit u. Ataxie. Darauf folgt allgemeine Sclrwache 
u. Coma. — In den ersten 8—15 Stdn. sinkt die Milchsaure des Blutes (aueh dio Nieren 
waren entfernt!) langsam. Sobald das 2. Stadium sieh entwickelt, steigt sie an bis 
zu etwa 70 mg-°/„, u. im Maximum bis zu 150 mg-°/0. — Intravenóse Injoktion von 
100 mg-%  pro kg d-Milchsaure ais Ca-Salz bewirkt ein Steigen der Milchsaure im Blut 
um 50 mg-%- I m 2. Stadium betragt wahrend 5—8 Stdn. dio Milchsaurebldg. un- 
gefiihr 30 mg pro kg u. Stde. Diese kleine Menge reicht durchaus nieht hin, um die 
Steigerung des Traubenzuckerverbrauches in dor 2. Periode zu erklaren. Es muB also 
ein andores Abbauprod. entstehen, oder dio Fettverbrennung wird allmahlich un- 
moglich. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27 . 48—50. Okt. 1929. New York City, R o c k e 
f e l l e r  Inst. Med. Res.) P. Mu l l e r .

Allan Winter Rowe und Mary Mc Guinness, Der Stoffwechsel der Galaktose. 
V. Die Wirlcung de3 Entwicklungscyclus auf die Toleranz. (IV. Ygl. Amor. Journ. 
Obstetr. Gynecol. 16 . 687.) Die Toleranz gegenuber Galaktose schwankt parallel den 
Anderungen der Oyarialfunktion. Von erheblichster Bedeutung ist die Tiitigkeit der 
Milchdriisen, seŁundtir eine hormonale Regulierung. Die Zuckertoleranz ist immer 
herabgesetzt, wenn die Brustentw. yermehrt ist, so in der Menstruation, wahrend der 
Lactation u. wahrend der Schwangerschaft. Die Zuckertoleranz ist aber gleichfalls 
herabgesetzt nach Kastration, in der Menopause 'bei Unterentw. der Brustdriisen. Sie 
ist vermehrt in der Pubertat bei starker Entw. der Brustdriisen. (Amer. Journ. 
Obstetr. Gynecol. 1 7 . 351— 63. Marz 1929. Sep.) ' F . Mu l l e r .

Wilson D. Langley, Stoffwechsel von Aminen. I. Trimcthylamin. Kaninchen 
bekamen 0,125 mg Trimethylamin pro kg per os. Dieses wird zwischen 80 u. 96°/0 
im Kórper umgesetzt, nur der Rest wird unverandert ausgescliieden. Von Dimethyl- 
amin entsteht eine geringe Menge, von Monomethylamin nichts. — Die NH3-Aus- 
scheidung verlief unabhangig von der Umsetzung des Trimethylamins, dessen N ais 
Harnstoff zur Ausscheidung kommen diirfte. (Journ. biol. Chemistry 84 . 561—70. 
Nov. 1929. Buffalo, Univ. Med. School, Dept. Biochem.) F. Mu l l e r .

Robert H. Wilson und Howard B. Lewis, Vergleićhende Untersuchungen uber 
doi Stoffwechsel der Aminosauren. II. Die Resorptionsgeschwindigkeit von Aminosauren 
aus dem Magendarmkanal bei der weipen Ratte. (I. vgl. C. 1928 .1. 463.) In  absteigender 
Reihe wurden sieh die Aminosauren nach der Resorptionsgeschwindigkeit nach Futte- 
rung folgendermaBen ordnen: d-Alanin, d.l-Alanin, Na-Salz von Glykokoll, Na-Salz 
von d-Glutaminsaure., Glykokoll selbst, Na-Salz von d-Alanin, Na-Salz ton l-Leucin. 
In  aquivalenten N-Mengen ausgedriickt, ist die absteigende Reihe folgendermaCen: 
d-Alanin, Na-Salz von Glykokoll, d,l-Alanin, Na-Salz von d,l-Alanin, Na-Salz von 
d-Glutaminsaure, Na-Salz von l-Leucin. — Die Resorptionsgeschwindigkeit ist un- 
abhiingig von der ahsol. Menge u. der Konz. der Aminosaure. — Nach Futterung von 
Aminosaure hiingt die Menge an N-Bestandteilen des Blutes zum Teil von der Schnellig- 
keit der Resorption ab. (Journ. biol. Chemistry 84. 511—31. Nov. 1929. Ann Arbor, 
Univ. of Michigan, Med. School, Lab. of Physiol. Chem.) F. Mu l l e r .

R. Fosse, A. Brunei und P. de Graeve, Quantitative Umwandlung von Hamsdure 
in Allantoin durch die Leber des Pferdes. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 986, 2444.) Allantoin wird 
zur Best. in Allantoinsaure durch Sojaferment verwandelt, die Saure durch HC1 hydroly- 
siert u. der gebildote Harnstoff ais Xanthylderiv. bestimmt. — So wurde festgestellt, 
daB die Leber des Pferdes die Harnsiiure bis auf + 1°/0 der theoret. Menge in Allantoin 
verwandelt. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 67—70. 18/1. 1930. Paris, Museum d’hist. 
nat. Lab. de chim. organ, appliąuće.) F. Mu l l e r .

H. Mackler, J. D. Olmsted und W. W. Simpson, Hydrolyse von Pkospho- 
hreatin und Milchsaurebildung im Froschmuskel. Bei schnell dekapitierten Fróschen 
wurden die Isehiadici sofort durchschnitten. Der eine Gastrocnemius wurde sofort, 
der andere nach 30 Min. Ruhe verarbeitet auf Phosphokreatin nach FlSKE u. SuBBAROW, 
auf Milchsaure nach F r ie d m a n , C o t o n i o - S h a f f e r .  — Der labile P  iinderte sieh 
nicht entsprecliend der Entstehung von Milchsiiure. Zwar verschwindet der labile 
P wahrend der Muskelzuckung, doch nicht proportional der Bldg. von Milchsaure. — 
Hydrolyse von Phosphokreatin u. Bldg. von Milchsaure verlaufen also unabhangig 
voneinander. Dies entspricht der Auffassung von O. Me y e r h o f  u . L o h m a n n . (Amer. 
Journ. Physiol. 91. 362—64. 1/1. 1929. Berkeley, Univ\ Physiol. Div.) F . Mu l l e r .
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Teh-Pei Feng, Hsiang-Ch’uan Hou und R. K. S. Lim, U be r den Mechanismus 
der Verhinderung der Magensekrelion durch Feli. Das Aussetzen der Magensaft- 
sekretion nach Einfiihrung von 50—100 g 01ivendl in den Magen oder in den Dann 
erfolgt auch dann, wenn der kiinstliehe Magensack nach B ic k e l  vóllig entnervt ist 
oder der Magen autotransplantiert war. Die Verss. waren zum Teil bereits 4 bis 22 Tage 
nach der Transplantation ausgefiihrt, in einer Zeit, in der also neue Nervenverbb. 
nicht entstanden sein konnten. Eine nervóse Obertragung findet also nicht s ta tt. — 
Die intravenose Injektion von Chyluslymphe nach einer Ólmahlzeit verhinderte die 
Sekretion nicht, es ist also nicht das F e tt selbst oder andere durch die Lymphbahn 
bcwegte Substanzen, die die Absonderung des Magensafts verhindern. Diese 
Hcmmung diirfte auf die Wrkg. eines hormonartigen Kórpers, der auf die Fettzufulir 
vom Darrn abgeschieden wird, zuriickzufuhren sein. — Paraffinól wirkt nicht wie Fett. 
(Chinese Journ. Physiol. 3. 371—79. Okt. 1929. Peping, Peking Union Med. Scliool, 
Dept. of Physiol.) WADEHN.

Josef Samuel Rożen und George Louis Perusse jr., Die Wirkung von Calcium- 
und Magncsiumionen auf die Hungerkonlraklionen des Magens. Hunde mit Magen- 
fistel zeigen nach 20 g MgCL-Gabe per os (12 Stdn. vor Aufzeichnung der Magen- 
bewcgungen) Hemmung der Hungerkontraktionen. 2 Stdn. vor der Registrierung 1,5 g 
pro kg Ca-Łactat, per os gegeben, steigert die durch Mg unterdriickten Magenbe- 
wegungen. Ca allein beeinfluBt sie nicht. Allgemcinwrkg. von Mg- oder Ca-Salzen 
veriindert das Bild. An isolierten Streifen von Magenmuskulatur bewirkt Big auch 
Hcmmung, Ca Steigerung von Tonus u. rhythm. Bewegungen. Der Antagonismus ist 
scharf ausgesprochen. (Amer. Journ. Physiol. 91. 298—304. 1/1. 1929. Chicago, 
Univ., Physiol. Lab.) F. Mu l l e r .

Wendell H. Griffith, Benzoylierte Aminosauren im łierischen Organismus. 
V. Synthese von Glykokoll und Hippursaure bei Ralten. (IV. vgl. C. 1929. H . 1815.) 
Die Ausnutzung der Nahrung bei einer Diat, die Na-Benzoat enthalt, in der aber der 
Vitamin-B-Komplex fehlt, wird bei Ratten erhóht, wenn man i Im on zu den Exkreten 
u. Abfallen Zutritt gestattet oder dic Zugabe von Hefe erhoht. Die bessere Aus
nutzung der Nahrung macht sich in einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums 
u. in einer weniger ausgesprochenen Erhohung der Toleranz fiir Na-Benzoat bemerkbar. 
Unter den fiir die Synthese des Glykokolls giinstigen Bedingungen scheiden die Ratten 
5% des gesamten aufgenommenen N ais Hippursaure im Urin aus. (Journ. biol. 
Chemistry 85. 751—58. Febr. 1930. Saint Louis, Univ.) Oh l e .

Lloyd F. Catron und Howard B. Lewis, Die Glykogenbildimg in der Leber der 
jungen weifien Ralte nach Zufuhrung von Glycerin per os. Nach 1 Tage Hungern wurden 
jungę weiBe Ratten durch Magensonde mit Glycerin gefiittcrt. Nach 1—6 Stdn. 
betrug der Glykogengeh. der Leber 3,24°/0 entsprechend 0,142 mg pro 100 g Kórper- 
gewicht. Dio Kontrolltiere, die nur W. bekommen liatten, zeigten in der Leber 0,09% 
Glykogen. Die nach Glycerinfiitterung gebildeten Glykogenmcngen entsprachen den 
nach Traubenzuckerfiitterung gebildeten. (Journ. biol. Chemistry 84. 553—59. Nov.
1929. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Bied. School, Physiol. chem., Lab.) F. Mu l l e r .

C. Hawley Cartwright, Ultrarote DurcMassigkeit von Fleisch. Vf. untersucht 
photograph. die Durchliissigkeit von Fleisch fiir ultrarotes Licht. Bei 0,86 /< ist die 
Durchliissigkeit 14%, sie erreieht boi 1,15 [i ein Masimum von 20%; das W. im Korper 
schneidet dann die langeren Wellen ais. Schweinefett- ist etwa funfmal durchlassiger 
ais Fleisch, mit etwa gleicher Verteilung. — Auf Grund dieser Verss. wird fiir die 
Zwecke der Tiefenbestrahlung mit ultrarotem Lieht die elektr. Gliihlampe alsLichtąuelle 
empfohlen; um Verbrennungen der Haut zu verhutcn, wird eine diirino Wasserschieht 
ais Filter zwisehen Korper u. Lichtąuelle gestellt. ZweckmaCig wird auch das sicht- 
bare Licht weggefiltert. (Journ. opt. Soc. America 20. SI—84. Febr. 1930. Pasadena, 
California Inst. of Technology.) L o r e n z .

Fritz Bischoff, H. J. Ullmann, Elsie Hill und M. Louisa Long, Unter- 
suchungen iiber (Jberhitzung, hervorgerufen durch hochfrequente eleklrische Strome. Beim 
Menschen sind die Erscheinungen der Uberhitzung durch hochfrequente elektr. Strome 
gleich denen durch iiuBere Hitzeanwendung. Von entseheidender Bedeutung ist der 
Verlust von CO« im Blut. Dadurch wird das Blut alkaliseher u. das Hamoglobin des 
Ycnoscn Blutes enthalt mehr 0 2 ais sonst. Die EiweiBkórpcr des Blutes binden Basen. — 
Gleichzeitig mit Zunahme der pn im Blut fiillt der anorgan. P unter die Norm, wahr- 
scheinlieh auf Kosten des organ. P. — Der P  des Harns nimmt zur gleichen Zeit ab.
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(Journ. biol. Chemistry 85. 675—86. Febr. 1930. Santa Barbara, St. Barth Cottago 
Hosp., Chem. Lab. of the P o t t e r  Metabolic clinic.) F. M u l l e r .

K.Touton, Hautschadigungen durch pflanzlićhe Nahrungs- und Gcnufimitlel. Ge- 
schildert wird eine Anzahl von durch Idiosynkrasie oder mechan. Einfliisse veranlaBte 
Hautschadigungen, so durch Lauchpflanzen, besonders Zwiebeln, Zwiebelmilben, 
Apfelsinen (Aurantiasis cutis), Erbsen, Linaen, Erdbeeren, Feigen, Stacbelbeeren, 
Getreide (Getreidekratze), M ekl (Backerkratze), Reisvergiftung, Blaschenausschlage 
durch Hopfen, Tomatenpflanzen, Pastinalc, Pfefferstraucli, Bohnen, Ehabarber, Sellerie, 
Kamillen, Tabak, Vanille u. Weinsorten. (Naturwiss. 18. 121—26. 7/2. 1930. Wies
baden.) Gr o s z f e l d .

V. Gr. Heller und C. H. Larwood, Salziges Trinkwasser. An Ratten u. anderen 
kleinen Tieren wurde die Wrkg. wechselnder Zusiitze von NaCl, CaClt, MgSOit Na2GOs, 
NaHC03 u. CaSO.i (bis zur Sattigungsgrenze) zum Trinkwasser auf den tier. Organismus 
untersucht u. der Prozentsatz der beginnenden schadlichen Wrkg. festgestellt. Das 
Cl-Ion scheint toxischer zu sein ais das C03- oder S04-Ion, u. das Ca- oder Mg-Ion 
schadlicher ais das Na-Ion. Wurde die Salzlconz. im Trinkwasser erhóbt, so erhohte 
sich auch die. Menge des taglich vom Tier genommenen Wassers bis zu dem Punkt, 
wo das Tier lieber an Durst starb, ais die nótige Menge trank. Wurden mit Salzwasser 
getrankte Tiere bald nach ihrem ersten Gewichtsverlust auf dest. W. gesetzt, so ge- 
wannen sie rasch ihr Gewicht wieder u. schienen durch den Salzgeli. des W. nicht per- 
manent geschadigt zu sein. (Science 71. 223—24. 21/2. 1930. Oklahoma Agric. and 
Mechan. Coli.) B e h r l e .

M. Comel, Uber die physiologische Wirkung des Slrontiums. Durch wiederholte 
intramuskulśire Injektion von oxypropionsaurem Strontium (?) wird bei Hiiknern 
ein Vergiftungsbild hervorgerufen, das sehr ahnlich ist der Polyneuritis, die bei Mangel 
an Vitamin B auftritt. 0,324 g Sr in 20 ccm Lsg. bewirken meist in 24 Stdn. den Tod. 
Makroskop. Gewebsveriindorungen nicht nachweisbar. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 9. 663—65.) Oh l e .

R. R. Sayers, W. P. Yant, C. P. Waite und F. A. Patty, Akutc Reaktion von 
Meerschweinchen auf die Dampfe einiger neuer organischer Verbindungen des Ilandels.
I. Athylendichlorid. Fiir die Unters. der Einw. von Gasgemischen bestimmter Zus. 
auf kleinere Tiere liaben Vff. eine neue Apparatur konstruieit, bzgl. dereń Beschreibung 
u. Darst. auf das Original yerwiesen werden muB. Die Symptome der Athylendichlorid- 
vergiftung sind Reizung der Augen- u. Nasenschleimhaute, Scliwindelgefuhl, stat. 
u. motor. Ataxie, Brechreiz u. BewuBtlosigkeit bei gleichzeitigen unkoordinierten 
Bewegungen der Extremitaten. Ein Luftgemisch mit 6% Athylendichlorid ruft alle 
diese Symptome inncrhalb 10 Min. hervor u. bewirkt Exitus nach 30 Min. Ein Luft
gemisch mit 1% Athylendichlorid erzeugt diese Symptome innerlialb 25 Min. u. fiihrt 
erst nach mehrmaliger Einw. des Gases an aufeinander folgenden Tagen zum Tode. 
Ein Luftgemisch, das nur 0,12% Athylendichlorid enthśilt, erzeugte keine Vergiftungs- 
symptome, selbst nach 8-std. Einw. Die makroskop. patholog. Yeriinderungen betreffen 
hauptsaclilich die Lungen, bestehend in Hyperiimie u. Odem u. sind von degenerativen 
Erscheinungen der Nieren begleitet. Die Schwere dieser Vergiftungsbilder hiingt 
ab von der Konz. der Dampfe u. der Dauer der Einw. Keine merklichen Veranderungen 
traten unter folgenden Bedingungen auf: 5 Min. lange Einw. bei 6% A thylendichlorid , 
10 Min. bei 1,7%, 30 Min. bei 0,4%, 120 Min. boi 0,2% u. 480 Min. bei 0,11%. Bei 
langerer Einw. ist also die Giftigkeit des Athylendichlorids etwa von gleicher GroBen- 
ordnung wie die von Bzn., Bzl., CCI.,, Chlf., bei kurzer Einw.-Dauer dagegen ist es weniger 
giftig ais die genannten Verbb. Die Reizwrkg. u. das Schwindelgefuhl treten schon 
in den ersten Vergiftungsstadien auf, in denen die Gesundheitsschiidigung noch un- 
bedeutend ist. (Publ. Health Reports 45. 225—39. 31/1. 1930. Pittsburgh, Bureau 
of'Mines.) O h le .

W. F. von Oettingen und F. Garcia, Die Toxicitat und wurmtotenden Eigen- 
schaften des Dilacłons der Acetondiessigsaure und des fl-Angelicalactons bei Katzen. 
Dilacton und [3-Angelicalacton ais Anlhelmintica. Die Dosis letalis des fi-Angelica- 
laclons fiir Katzen liegt bei 0,7—1,25 g pro kg, die des Dilacłons der Acetondiessigsaure 
sehr viel hóher u. ist nicht bestimmt worden. 2, 6g pro kg erzeugen nur leichte, bald 
voriibergehende Depressionen. Die anthelmint. Wrkg. wurde daher nur beim Dilacton 
der Acetondiessigsaure genauer untersucht. 0,3 g pro kg konnen bereits bei einmaliger 
Gabe samtliche Eingeweidewurmcr abtoten. Die Wirksamkeit hiingt jedoch sehr von 
den iiuBeren Bedingungen ab, speziell von den Konz.-Verhaltnissen u. der Dauer seines
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Verbleibens im Darm. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 355—62. Juli 1929. 
Cleveland, Univ.) Oh l e .

C. Pietra, tlber die pharmakologische Wirkung des Diphenyloxylriazols. Das 
Diphenyloxytriazol (I) ist relativ wenig giftig. Die Dosis letalis betriigt fiir den Frosch
0,000 421 g-Mol. pro 100 g in 24 Stdn. 0,00 675 g-Mol. pro 100 g bewirken Tod in
15 Min. Die pharmakolog. Wrkg. besteht in Kontraktiońen der Muskulatur, die sich

bis zum Opistotonus steigem. Anfangs ist die Reflex- 
-C6H5 erregbarkeit erhoht, dann folgt motor. Lahmung mit 

Verschwinden der spontanen u. Reflexbewegungen, Tod 
« durch diastol. Herzstillstand. — Beim Kaninchen be

wirken 0,5 g pro kg eine schnelle, aber yorubergehende 
Senkung der Korpertemp. um 1—2°. Im Fieberzustand ist die temperatursenkende 
Wrkg. sehr viel starker, ca. 5° u. fiihrt meistens zum Tode. Die antipyret. Wirksamkeit 
wird auf dio Phenylgruppen zuruckgefiihrt. (Ar. Int. Pharmacodynamie Thćrapie 36- 
236—52. 1929. Pavia, Univ.) Oh l e .

J. M. Watt, Der Einflv.fi des Cardiazols auf das Cardio- Vascidarsyslem- und seine
Anwendung bei Zirkulatioiuislórmigen. Die Ergebnisso decken sich mit denen von 
W. J . R. Camp (C. 1928. II. 467). Es ist unwirksam am n. Froschherzen u. wirkt 
depressiv am n. Saugetierherz. Die depressive Wrkg. von Chloral u. Chlf. wird von 
Cardiazol nicht behoben, ebensowenig der Blutdruck gebessert. Der klin. Wert des 
Cardiazols ist daher bei Zirkulationsstorungen sehr zweifelhaft. (Ar. Int. Pharmaco
dynamie Thćrapie 36. 225—32. 1929. Johannesburg, Univ.) Oh l e .

K. K. Chen, Cliang-Keng Wu und Erie Henriksen, Bezielmng zwischen pharma- 
kologischer Wirkung, chemischer Konstitution und Konfiguralion der optischen Isomeren 
des Ephedrins und verwandter Subslanzen. Vff. haben 24 Verbb. der allgemeinen Formel 
C6H5 • CHH'• CHR ■ N R 'R " pharmakolog. untersucht, in denen H ' =  OH oder H, 
R, R ' oderR " =  H oder Alkylgruppen darstcllen. Die Verbb. sind folgcnde: 2-Phenyl- 
athylamin, rac. 2-Phenyl-2-oxyathylamin, rac. 2-Phenyl-2-oxyćUhylmelhylamin, rac. 
2-Phenyl-2-oxyathylbutylamin, Nor-d-pseudoephedrin, l-Ephedrin, d-Ephedrin, d,l-Ephe- 
drin, l-Pseudoephedrin, d-Pseudoephednn, d,l-Pseudoephedrin, l-Methylephedrin, rac. 
2-Phenyl-2-oxy-l-methyldthyldthylamin, rac. 2-Phenyl-2-oxy-l-meihyl-2'-oxyalhylaniin,
1-Benzoylathylpropylamin, rac. 2-Phenyl-2-oxy-l-melhylathylpropylamin, rac. 2-Phenyl-
2-oxy-l-methylathylisopropylamin, rac. 2-Phenyl-2-oxy-l-methylathylbutylamin, 2-Phenyl- 
2-oxy-l-mełhyldthylamyłamin, rac. 2-Phenyl-2-oxy-l-methyldthylbenzylamin, rac. 2-Phe- 
nyl-2-oxy-l-athylathylamin, rac. 2-Phenyl-2-oxy-l-athylalhylmelhylamin, rac. 2-Phenyl-
2-oxy-l-dlhylathyldibulylamin, rac. 2-Phenyl-2-oxy-l-propylathylmethylamin. In  einem 
Nachtrag wird noch beschrieben die Wrkg. von rac. 2-Phenyl-2-oxy-l-mełhylatliyl- 
amin, rac. 2-p-Oxyphcnyl-2-oxy-l-methylathylamin, rac. p-Oxyphenyl-2-oxydthylmethyl- 
amin.

Wenn in der oben angegebenen allgemeinen Formel dieser Verbb. H ' =  OH, 
R "  =  H u. R oder R ' == Cfi3 oder CJd, ist, bleibt dio sympathomimet. Wirksamkeit 
des /?-Phenylathylamins erhalten, ist aber geschwacht u. zwar bei den Athylverbb. 
starker ais bei den Mcthylderiw. Dicsc Verbb. haben eine mydriat. Wrkg. Dieprimaren 
Aminę sind aktivcr ais die entsprechenden methylierten sekundaren oder tertiaren 
Aminę, spefciell im Hinblick auf die Bluldruckwrkg. Wenn R =  CH3 oder C2H5 ist, 
wird die Wirkungsdauer der Effekte verlangert u. dic Bluldruckwrkg. vernichtet. Die 
methylierten Glieder der Reihe werden vom Darm leichl resorbiert. Der Ersatz yon H ' 
durch OH scheint die Gifligkeil herabzusetzen u. die mydriat. Wrkg. zu verstarken. — 
Mit zunehmender Zahl der C-Atome in R, R ' u. R " steigt die depressive Wrkg. auf das 
Herz u. die Toxizitiit, wahrend die blutdrucksteigernde in eine blutdrucksenkende 
Wrkg. ubergeht. — Die Mehrzahl der Verbb. lahmen den iśolicrten Kaninchendarm, 
reizen den isolierten Meerscheinchcnuterus u. kontrahieren die geschwollene Nasen- 
schleimhaut beim Mensehen. — Die 6 opt. Isomeren des Ephedrins haben qualitativ 
dieselbe pharmakolog. Wrkg. Die mydriat. Wrkg. des 1-Ephedrins u. 1-Pseudo- 
ephedrins ist gro3er ais die des d-Ephedrins u. 1-Pseudoephedrins. Die Blutdruck- 
wkg. an der efecerebrierten Katze ist beim l-Ephedrin 3-mal so groB ais beim d-Ephedrin, 
beim d-Pseudoephedrin siebcnmal so groB wie beim l-Ephedrin. l-Ephedrin ist 35-mal 
so stark wirksam wie 1-Pseudoephechin. Beim Mensehen bewirken d-Ephedrin u. 
l-Pseudoephedrin keine Erhohung des systol. Blutdrucks, wohl aber die anderen vier 
Isomeren. d-Ephedrin u. l-Pseudoephedrin haben auch die geringste Giftigkeit. (Journ. 
Pharmacol. cxp. Therapeutics 36. 363—400. Juli 1929. J o h n  H o p k in s  Univ.) Oh l e .
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H. Hennami, F. Caujolle und F. Jourdan, Liber die Ausscheidung einiger 
Alkaloide und Genalkaloide durch die Gallenwege. Die Alkaloide wurden in den Lympli- 
saek des Frosches bzw. Hunden injiziert; beim Hund wird die Rk. an einem zweiten 
Hund studiert, dessen Vena jugularis mit dem Gallengang des ersten Hundes rerbunden 
wurde. Es wurden folgende Beobaclitungen gemaciit: Chinin, Nicotin u. Strychnin, 
sowie Genostrychnin gehcn rascli in die Galie iiber. Atropin u. Genalropin werden. nur. 
langsam aufgenommen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 78—79. 6/1. 1930.) H e s s e .

Wolfgang Thoms, Uber die pharmakologische Priifiing einiger Brucinderiratc. 
(Vgl. C. 1930. I. 2566.) Die 1. c. beschriebenen Deriw . des Brucins wirken auf Maus 
u. Froscb weniger giftig ais Brucin selbst. (Arcli. Pliarmaz. u. Ber. Dtseh. pharmaz. 
Ges. 2 6 8 . 57—59. Jan. 1930. Berlin.) H e r t e r .

Harold John Channon und George Arthur Collinson, Biologische Bedeutung des 
Unverseifbaren der Ole. IV. Absorplion der hoheren Alkohole. (III. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 62.) 
Das Vermógen, Phytol, Cliolesterin, Olein- u. Cetylalkohol zu absorbieren, wurde an 
Ratten studiert. Die Absorptionsfahigkeit nalim ab in der Reilicnfolge: Phytol, Olein- 
alkohol, Cetylalkohol, Cholesterin. In 5%ig- Lsg. der gallensauren Salze waren 1. (bei 
37°): Phytol 2,00%, Oleinalkohol 0,490%, Cetylalkohol 0,176%, Cholesterin 0,029%- 
Sąualen 0,024%, Paraffin 0,00%. Ggw'. von Unverseifbarem in der Diat steigert den 
Geh. an Unverseifbarem in der Leber, unter gleichzeitiger Steigerung des Cholestcringeh. 
der Leber. (Biochemical Journ. 2 2 . 391—401. 1928. Leeds, Univ.) SCHÓNFELD.

Alberto Garello, Uber die pharmakologische Wirlcung der Acacia dealbata. Aus 
den Bluten von Acacia dealbata hat Vf. ein pharmakolog. wirksames Glucosid isoliert. 
Die Extraktion erfolgt mit k. leicht angesauertem W. Dauer 12 Stdn. Das dunkelgelbe, 
mit Kalkwasser neutralisiertc F iltrat wird mit neutralem Pb-Acetat zur Entfernung 
von Begleitstoffen gefallt u. nach Entfernung des Pb-t)berschusses mit Gerbsaure 
behandelt. Aus dem Nd. wird das Glucosid mit 95%ig. A. extrahiert. Aus A., dann 
aus A. +  PAe. diinne Nadelchen vom F. 152—152,5, 1. in W., A., A., Clilf. Ist N-frei. 
Reduziert FEHLlNGsche Lsg. nicht, aber nach Hydrolyse mit verd. Sauren. Die holl- 
gelben alkal. Lsgg. absorbieren beim Schiitteln 0 2 u. farben sich dabei blutrot. Die 
gleiche R k. tr itt ein nach vorhergehender Hydrolyse mit HC1. Konz. H 2S04 lóst in  
der Kalte farblos, in der Warme braun, konz. H N 03 in der Kalte gelb. Gibt niit bas. 
Pb-Acetat weiBen Nd., H2S04 +  CH20  farbt in der Kalte gelb, in der Warme blutrot. 
Mit FeCl3 Blaufarbung. Ammoniakal. Ag-Lsg. wird sofort reduziert. — Das Glucosid 
wird von llefe scheinbar gespalten. — Es verliindert die Keimung von Leinsamen. — 
Auf Frosche u. Miiuse wirkt es tox. Es erzeugt zuerst crhohte Erregbarkeit, dann 
progressive Lahmung. Der Blutdruck wird nicht merklich verandert. Am isolierten 
Froschherz bewirkt es sclmellen Stillstand in Diastole. (Ar. Int. Pharmacodynamie 
Thćrapie 36. 163—71. 1929. Genua, Univ.) Oh l e .

Jean Regnier und Fernand Mercier, d-Pseudococain wid l-Cocain. Ver- 
gleicliende Versuche zur Lurribalariasthesie des Hundes. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 99.) d-Pseudo- 
cocain erwies sich bei der Lumbalanasthesie des Hundes nicht wirksamer ais l-Cocain, 
wahrend am isolierten Nerven das Anastliesienmgsvermógen 2,6—3-mal so groB war. 
Diese Divergenz erklart sich aus der Tatsache, daB d-Pseudococain im Organismus 
2V2-mal so rascli entgiftet wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 1321—23. 
30/12. 1929.) G uggenheim .

C. L. Karrenberg, Weilere klinische Erfahrungen mil der Venvendung von Fissanen 
in der Dermatologie. Klin. Bericht uber Erfolge mit Fissanen in der Dermatologie. Die 
Grundstoffe der Fissane sind Milch u. Si02, die kombiniert mit den verschiedensten 
Medikamentcn in den Handel kommen. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 435—37. 14/3. 1930. 
Hamburg, Allgem. Krankenh. St. Georg.) F r a n k .

L. Jaloustre und P. Lemay, Die Verwendung von Wismulhydroxyd zur Be- 
handlung von Staphylokokkenerkrankungen. Bericht iiber Heilerfolge mit Bi(OH)3 bei 
Furunkulose, subakuter Osteomj-elitis usw., die theoret. auf die Unterss. von L e m a y  
u. J a l o u s t r e  (C. 19 2 5 . I. 1216) zuruckgehen. (Cliim. et Ind. 2 1 . Nr. 2bis. 519. Febr.
1929.) H a r m s .

Ernest Scott und Harry L. Reinhart, A ku te diffuse Myelilis nach intravendser 
InjektioU' von Neosaharsan. Ein 23-jahriger Mann lieB, ohne daB er irgendwelche 
Krankheitserscheinungen zeigte, eine Wassermannrk. machen. Sie erwies sich ais 
stark positir. Daraufhin bekam er sofort eine intravenose Injektion von 0,9 g Nco- 
salvarsan u. 5 Tage spater dieselbe Menge. 2 Tage darauf entwickelte sich, in schneller 
Folgę sich verschlimmernd, eine aufsteigende Lahmung beider Beine, die zu einer



2 5 8 8 Es. T ie r p h y s io lo g ie . 1 9 3 0 .  I .

schweren Quersclinittsmyelitis mit allgemeiner Lahmung fiihrte. Die Sektion ergab 
entsprechenden Befund, auBerdem ausgedehnte Dcgeneration der BlutgefiiBe, besonders 
starkę Veranderung der Ganglienzellen der Vorderhórner ohne Exsudation oder Glia- 
wuchcrung. — AuCer der bekannten Encephalitis hamorrhagica ist eine derartige 
Myelitis nur ausnahmsweise nach Salvarsan von anderer Seite beschrieben worden. 
(Journ. Lab. clin. Med. 15. 405—11. Jan. 1930. Columbus, Ohio State Univ., Dept. 
of Pathol.) F . Mu l l e r .

Tlieodore Koppanyi, Ver suche uber Pupillenreaktionen bei Vierfufllern. VI. Die 
Wirkungsweise von Ergotamin. (V. vgl. C. 1929. II. 3036.) Die Einbringung von Ergo- 
tam intartrat in den Konjunktivalsack der Katze oder seine intraokulare Injektion 
ruft eine maximale Zusammenziehung der Pupille hervor. Diese Rk. bcruht auf einer 
Lahmung sympath. Nervenfasern, so daB der parasympath. Impuls voll zur Geltung 
kommt. Beim Meerschweinchen liingegen wirkt Ergotamintartrat mydriatr. wegen 
einer stimulierenden Wrkg. auf den Sympathikus bei diesem Tier. (Journ. Pharmakol. 
exp. Therapeutics 38. 101—11. Jan. 1930. New York, Labor. of PharmacoJ. of Cornell 
Univ. Med. Sohool.) W a d e h n .

Theodore Koppanyi, Yersućhe uber Pupillenreaktionen bei Vierfu(Slern. 
VII. Wirkung von Kokain, Prokain und Pilocarpin auf den Sympathikus. (VI. vgl. vorst. 
Ref.) GroBe Dosen Kokain (12,5 mg), intraokular iniiziert, rufen anfanglich eine starkę 
Erweiterung, dann eine Zusammenziehung der Pupille hervor. Diese Zusammenziehung ist 
durch die Lahmung sympath. Nervenfasern bedingt. Prokain, ingleicher Menge wie Kokain 
injiziert, Terursacht Mj’driasis, die nicht von Miosis gefolgt ist. Pilocarpin (0,05 ccm 
1: 10000) ruft Mydriasis hervor u. sensibilisiert die Pupille gegen Adrenalin. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 113—19. Jan. 1930. New York, Labor. of Pharmacol. 
of Cornell Univ. Med. School.) W a d e h n .

Fitzgerald Dunning und D. I. Maclit, Antimonhaltige Azofarbstoffe in  der Try- 
panosomiasisbeliandlung. Die friiher (C. 1928. I. 505) beschriebenen Sb-haltigen Azo- 
farbstoffe wurden auf ihren Wert fiir die Bekampfung der Trypanosomiasis untersucht. 
Verbb. der allgemeinen Formel I  (R =  H, Cl, NH2, N 02, CH3, COOH) besaBen keine 
trypanociden Eigg. Ebenso sind Deriw . der Eormel K’a2OsSb-C6H.1N : NC6H4N(R)2 
ohne Wrkg. Dagegen waren 2-(p-Stibonoplienylazo)-l,8-naplitlwlamin-3,6-disidfonsdure 
u. die analogen Verbb. aus diazotierter Stibanilsdure u. l-Naphthol-4-sulfonsdure,
l,6-Naplitlwlamin-3-sulfonsaure, 2-Nayltthol-15,6-disv!fm\saure, 2-Naphthylamin-3,6-di- 
sulfonsdure u. l,8-DinapWiol-2,6-disv.lfonmure, also Verbb. der allgemeinen Formel II,

mehr oder weniger wirksam, u. zwar sind im allgemeinen nur die Verbb. aktiv, die 
wenigstens eine Amino- u. eine Sulfonsauregruppe enthalten; ferner miissen sie Sb 
enthalten, die analogen Sb-freien Farbstoffe besaBen keine trypanosomentotenden Eigg. 
Ferner besitzen nur solche Farbstoffe trypanocideEigg., welche dieTrypanosomen zu far- 
ben vermogen. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 205—13. 1928.) SCHONF.

Leon Velluz, Wirkung der Seifen auf die Cfiftigkeit einiger Alkaloide (Crypto■ 
alkaloide). Stryclminpalmitat, hergestellt aus den Komponenten in alkoh. Lsg., 
wird bei subcutaner Darreicliung von einem 450 g schweren Meerschweinchen noch 
in einer Dosis von 15 mg, gel. in 2 ccm, vertragen, wahrend Strychninsulfat schon 
in einer Dosis von 2,5 mg totet. Wird das Palmitat aus der alkoh. Lsg. mit W. ab- 
geschieden, so ist die Tosizitat wegen der feineren Verteilung u. besseren Resorbierbar- 
keit etwas groBer. Ahnlich verhalten sich die Salze der Olsiiurc u. Ricinolsaure. Die 
entgiftende Wrkg. der Fettsauren hangt von dem Vcrhaltnis ihrer Menge zu dem 
Strychnin ab. Fiigt man zu einer 2°/00ig. wss. Strychninsulfatlsg. wss. Na-Oleat in 
einer Konz., welche kleiner ist ais 0,1%, d. h. in einer Konz., die nicht ausreicht, 
um undissoziiertes u. unl. Stryehninoleat zu bilden, so besteht keine wesentliche Ent- 
giftung. Diese manifestiert sieli jedoch bei Zugabe einer Na-Oleatlsg. von 0,1—0,4%. 
welche die Bldg. unl. Strychninoleats ermóglicht. Bei hóheren Konzz. bleibt das 
Stryehninoleat gel. u. in seiner Giftigkeit abgeschwacht. Die Entgiftung wird noch 
groBer, wenn in diesen mit uberschiissigem Na-Oleat gel. Strychninoleatlsgg. durch 
Zugabe von wenig HCI oder Durchleiten von C02 u. Zufiigung von NaCl-Lsgg. eine 
Fallung erzeugt wird. Offenbar bewirken die uberschiissigen Seifen eine kolloidale 

so-> wodurch sich die Oberflache u. damit auch die Resorptionsflache des Strychnin-
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oleats vergrófiert. Die Ausflookung der Na-Oleatlsg. yerringert die Resorptionsfliiehe 
u. damit auch die Toxizitat. Veratrin verliiŁlt sich wie Strychnin. Zers. man samtliche 
Seifen mit verd. Mineralsaure oder mit CaCl2, so wird die Entgiftung des Strychnins 
vollstiindig riickgangig gemaeht. Stroplianthin, das mit Fettsiiurcn keine Salze bildet 
u. Aconitin, dessen Salze in W. 1. sind, werden durch Seifen nicht entgiftet. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 1325—27. 30/12. 1929.) G u g g e n h e im .

Jean Slotwinski, Histochemische Untersuchungen iiber die Rolle des retikulo- 
endollielialen Systems im Fettstoffwechsel des normalm und des mit Toluylendiamin ver- 
gifteten Ilundes. Untersucht wurden die lymphat. Ganglien, Milz u. Thymus. Das 
retikuloendotheliale System hat eine erhebliche Bedeutung fur den Fettstoffwechsel 
beim n. u. beim vergifteten Tier. Die fetthaltigen Einschliisse, die aufgefunden wurden, 
bestanden aus Cliolestcrinestern, Fettsiiuren u. Lipoiden. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 
357—60. 25/10. 1929.) W a d e h n .

K. Ohya, Uber die Wirkung einiger Aldehyde und Benzolderńate avf Gifte und 
Agglutinine pflanzlicher Herkunfl und auf Schlangengift. Von den untersuchten Kórpern 
besafj nur Formaldehyd die Fahigkeit, Rizin so zu entgiften, daB, je nach der Konz. 
des Formols (5 bzw. 1%)> nach 40—100 Tagen Mausen mehr ais 600 tódliche Dosen 
ohne Schaden verabfolgt werden konnten. Man kann auf diese Weise gegen Rizin 
immunisieren. Formaldehyd hebt auch die órtlich entziindungerregende Wrkg. des 
Rizins u. seine agglutinierende Eig. gegeniiber Blutkórperchen auf. Das Agglutinin 
aus Bohnensamen wurde durch Formaldehyd, das aus der Kartoffelknolle dagegen 
besser durch Carbol unwirksam gemaeht. Das Gift einer japan. Viper, Habu, wurde 
durch Formol gut, noch besser durch Furfurol entgiftet. Von Phenolen war besonders 
die Salicylsdure (ais Na-Salz) wirksam. Immunitat gegen das Schlangengift war auch 
auf diesem Wege nur schwer hervorzurufen, am besten noch durch das mit Furfurol 
behandelte Toxin. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 64 . 270—85. 6/12. 1929. 
Wien, Serotherap. Inst.) S c h n i t z e r .

L. und M. Lapieętue, Wirkung des Curare auf die Muskelermudung. Nach 
Curaresierung sieht man auffallend schnelle Muskelermtidbarkeit. Das Phanomcn ist 
ein muskulares, aber beruht nicht einfach auf Anderung der Reizbarkeit. Es muB 
die 0 2-Versorgung der Muskelfibrillen u. der Stoffwechsel zuniichst genau durch- 
gepruft werden. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 915—17. 17/7. 1929. Paris.) F. Mu.

A. Remond, M. Sendrail und V. Roudil, Teerkrebs und retikuloendotlieliales 
System. Bei 7 Kaninchen, bei denen durch Injektion von 2%ig. Kollargollsg. das 
retikuloendotheliale System blockiert worden war, entstanden bei lang fortgesetzter 
Teerpinselung nur Hyperacanthose u. Hyperkeratose, wahrend ein Vergleichstier 
schon am 29. Tag nach der Teerbehandlung ein Epitheliom entwickelt hatte. Blockade 
des retikuloendothelialen Systems +  Entfernung der Milz iibt ebenfalls eine hemmende 
Wrkg. auf die Entw. des Teerkrebses aus. Die Entfernung der Milz allein scheint im 
Gegenteil die Entstehung des Teerkrebses zu beschleunigen. (Compt. rend. Soc. Biol. 
1 0 1 . 1000—1002. 13/8. 1929.) W a d e h n .

Ph. Barral und R. Cade, Uberpflanzung von zwei Jensensarkomstiicken auf Ratten; 
das eine Sarkomstiick entstammt einem norrnalen, das andere einem insulinisierten Tier. 
Unterschied in der Entwicklung dieser Tumoren. Jedes Tier einer Serie von Ratten 
erhielt gleichzeitig Sarkomtcile in die linkę u. rechte Seite eingepflanzt. Das Sarkom 
der einen Seite war einem Tier entnommen, das unter n. Bedingungen lebte; das Sarkom 
der anderen Seite hatte ein Tier geliefert, das innerhalb 8 Tagen 40—55 Einheiten 
Insulin (Iloglandol Roche) in 4—5 Injektionen erhalten hatte. Stets wuchs der Tumor, 
der yon einem insulinisierten Tier stammte, sehneller ais der andere Tumor u. konnte 
diesen in linearer Ausdehnung bis ums 3-fache ubertreffen. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 .  
1141—43. 13/8. 1929.) W a d e h n .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Ionesco-Matiu und H. Varcovici, Yersuclie zur Stabilisierung von Arznei- 

pflanzen und pharmazeulischen Produkten durcli Einwirkung einiger Kohlenwasserstoffe. 
Methan, Acetylen, CCI.! u. Athylchlorid tiben auf die Blatter von Belladonna u. Bilsen- 
kraut eine mehr oder weniger deutliehe morpholog. (Kontraktion des Zellinhalts u. 
Veranderung der Blattfarbe) u. chem. Wrkg. aus, desgleichen auf die daraus bereiteten 
Tinkturen u. Extrakte. Am deutlichsten war diese Wrkg. beim Acetylen zu erkennen 
das die zur Zers. der Alkaloide fiihrenden diastat. Prozesse hemmte, so daB der Verlust
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an Alkaloiden gegenuber nichtbehandelten Drogen bzw. Zubereitungen ganz wesent- 
licłi herabgesetzt war. Ob diese Methode der Stabilisierimg therapeut. zuliissig er
scheint, bedarf noch der Klarung. (Chim. et Ind. 21. Kr. 2bis. 498—503. Febr. 1929. 
Jassy, Univ.) H a r m s .

Piętro Condorelli und Biagio Antonio Coco, Catania, Italien, Verfahren zur 
Gewinnung der uńrksamen Bestandteile aus Siiplwlzwurzeln. (D. R. P. 490 953 KI. 12p 
vom 19/1. 1927, ausg. 3/2.1930. It. Prior. 20/1. 1926. — C. 1929. I. 1024.) S c h o t t l .

Robert Weill, Frankreich, Fliissiges Wundmittcl. Das Mittel besteht aus: 8% 
CollodiumwoUe, 12% 96%ig. A., 80% A., 3% Arnikatinklur, 1% Salicylsdure, 0,2% 
frischem Ol. Das Mittel wird in Sn-Tuben gefiillt, dereń Offnung verlotet ist u. beim 
Gebrauch mit einer Nadel durchstoBen wird. (F.P. 676 375 vom 8/6. 1929, ausg. 
21/2. 1930.) Sc h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Neubert, 
Elberfeld), Darstellung einer kolloidales Silberchlorid entlialtend.cn, leicht in Wasser 
losliclien, elektrolytfreien Verbindung. (D. R. P. 489 646 KI. 12p vom 10/8. 1927, 
ausg. 18/1. 1930. — C. 1929. II. 2911 [E. P. 317 121].) S c h o t t l a n d e r .

Agoleum Gesellschaft m. b. H., Wien, Herstellung von lialtbaren, kolloidalen 
Lósungen des Silbers oder des Quecksilbers neben Silber in Pflanzen- und tierischen 
ólen, Fełlen oder dereń Fettsauren. (D. R. P. 489 314 KI. 30h vom 11/3. 1924, ausg. 
16/1. 1930. Oe. Prior. 14/3. 1923. — C. 1926. I. 3256.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Hans Hahl, 
Elberfeld, Darstellung komplexer organiselier Antimonverbindungen. (Can. P. 273 684 
vom 18/2. 1927, ausg. 6/9. 1927. — C. 1927. II. 1397 [E. P. 271 940].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von komplezen 
organischen Vanadinverbindungen. (D. R. P. 489 573 KI. 12q vom 6/1.1923, ausg. 
18/1. 1930. — C. 1926. I. 3184 [Oe. P. 101 685].) S c h o t t l a n d e r .

William C. Bausch, Chicago, Acetylsalicylsaurelablellen. Man vermischt 4—5 Tle. 
Acetylsalicylsdure mit 21/3 Tin. Stearinsdure u. verarbeitet die M. auf Tabletten. Die 
Stearinsaure wirkt zugleich ais Bindemittel fiir die Tabletten u. ais Schutzmittel gegen 
die Einw. der Mundsauren, des Oesophagus u. des Magens. (A. P. 1 746 984 vom 
31/10. 1927, ausg. 11/2. 1930.) S c u h t z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: Alphons Gams 
und Paul Scheidegger, Basel, Schweiz, Herstellung von Verbindungen der Gallensduren 
mit Saureamiden. (Can. P. 274 267 vom 5/8. 1926, ausg. 27/9. 1927. — C. 1927. II. 
980 [E . P . 257 900].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Stolz, 
Hochst a. M., und Walter KroB, Bad Soden, Taunus), Darstellung non 0-Acylderivaten 
der 2,6-Dimethyl-4-oxypiperidin-3-carbonsdurealkylester. Zu dem Ref. nach E. P. 
271 467; C. 1927. II. 1900, ist folgendes nachzutragen: Die O-Aroylderiw. der 2,6- 
Dimethjl-4-oxypiperidin-3-carbonsaurealkylester sind aueh den entsprechenden O-Aroyl
deriw . der nicht carboxalkylierten Verbb. in therapeut. Hinsicht iiberlegen. So 
wirkt der 0-Benzoyl-2,6-dimetliyl-4-oxypipcridin-3-carbonsduremetliylester ais Leitungs- 
u. SchUimhautandstlieticum gegenuber dem 0-Benzoyl-2,6-dimethyl-N-vietliyl-4-oxy- 
piperidin bei einer Giftigkeit, die halb so groB ist, 4-mal starker. Demnach verhśilt 
sieh der therapeut. Effekt wie 8 :1 . — 0-Benzoyl-2,6-dimethyl-4-oxypiperidin-3-carbon- 
saureallylesterliydrochlorid, aus Aceton Krystalle, F. 183°, in W. leichter 1. ais der 
bereits beschriebene Methylester. — Hydrocblorid des 0-Benzoyl-2,6-dimethyl-4-oxy- 
piperidin-3-carbonsdureatliylesters aus BenzoylcMorid u. 2,6-Dimethyl-4-oxypiperidin-
3-carbonsduredthylester, Krystalle, F. 131°, erhalten, schm. nach UmkrystaUisieren 
aus A. -f Essigester bei 195—196°, U. in A., wl. in W. — 0,p-Toluylsaureester des
2.6-Dimelhyl-4-oxypiperidin-3-carbonsduremethylesterhydrochlorids aus CH3OH -f Essig
ester Krystalle, F. 237°, 11. in A., weniger 1. in W. — Hydrochlorid des O-Cinnamoyl-
2.6-dimethyl-4-oxypiperidin-3-carbonsduremethylesters aus CH3OH +  Essigester Blatt- 
chen, F. 208°. (D. R. P. 490 417 KI. 12p vom 18/5. 1926, ausg. 27/1. 1930.) SCHOTTL.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Taub 
und Ludwig Schutz, Elberfeld), Darstellung von Allylcroiylbarbitursaure. (D. R P. 
489 251 KI. 12p vom 25/3. 1922, ausg. 15/1. 1930. — C. 1925. I. 904 [A. P. 1 511 919] 
1926.1. 3633 [Schwz. P. 113 051], II. 2850 [Schwz. P. 116 292], 1927.1. 812 [Schwz. P. 
116 690].) . S c h o t t l a n d e r .
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Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Darstellung von Verbindungen C,C-di- 
substituierter Barbitur sauren mit l-Plienyl-2,3-dimethyl-4-dimcthylamino-5-pyrazolon (I) 
Hierzu vgl. E. P. 301727;• C. 1929. II. 3038. — In gleicher Weiso werden erlialten: 
Verb. aus I  u. A-l,2-Cycloliexenyldthylbarbitursaure, weiBe Krystalle, F. 134° — aus I  u. 
Diattylbarbitursaure, weifie Krystalle, F. 86—88° —, aus I  u. n-Propylallylbarbitursaure, 
F. 56—58°, wl. in W., 11. in A., CH3OH u. Aceton —, aus I  u. n-Butylallylbarbitursdure,
F. 87—89°, wl. in W., 11. in A., CH3OH, Aceton. — Die Vcrbb. besitzen gleichzeitig 
hypnot. u. analget. Eigg. (Schwz. PP. 135 160 vom 11/2.1928, ausg. 1/11.1929, 
135 403, 135 404, 135 405 vom 27/1. 1928, ausg. 16/11. 1929. Zuss. zu Schwz. P. 
(31927; C. 1929. II. 1324.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Sehweiz, Herstellung von tJierapeutisch 
wertvollen Farbstoffverbindungen. Hierzu ygl. E. P. 283 565; C. 1929. II. 69. Nach
zutragen ist, daB ais gallensaure Salze weiter yerwendbar sind: desoxycholsaures, apo- 
cholsaures Na. (Schwz. PP. 134 862, 134 863, 134 864, 134 865 vom 15/2. 1928. 
ausg. 1/11. 1929. Zus. zu Schwz. P. 126504; C. 1929. II. 69.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann - La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Sehweiz, Darstellung eines 
in Wasser schwerlóslichen Glucosids aus Adonis vemalis. Zu dem Ref. nach D. R. P. 
484 361; C. 1930. I. 409, ist folgendes nachzutragen: Das in  W. wl. Glucosid, schwacli 
gelblich gefarbtes Pulver mit einem Geh. von 200000—250000 F. D. im g., 11. in Chlf. 
u. A., unl. in A. u. PAe., zeigt saure Eigg., da es in Alkalien 11. ist. Nach der hydrolyt. 
Spaltung mit verd. Mineralsaure wird FEHLiNGsehe Lsg. reduziert. Bei der Rk. 
nach K e l l e r  bildet sich in der Beriihrungszone des Eg. mit der H 2S04 ein braunes 
Farbband; der Eg. wird prachtig blau gefarbt. Hingegen farbt das in  W. U. Glucosid 
u. bildet ein rotes Farbband. Das Prod. besitzt eine spezif. diurel. u. eine auffallend 
sedative Wrkg. (Schwz. P. 135 889 vom 13/12. 1927, ausg. 16/12. 1929. D. Prior. 
1/4. 1927.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Basel, Sehweiz, Herstellung eines herzwirksamen 
krystallisierten Glucosids aus Conmllaria majalis, dad. gek., daB man wss. Drogen- 
auszuge zunachst mit gerbstoffallenden Mitteln behandelt, wodurch eine Zerlegung 
der in den Auszugen enthaltenen Glykosidtannide stattfindet, nachher die Lsgg. mit 
Adsorptionskohle ausruhrt, das Kohleadsorbat nach dem Trocknen mit einem W.-freien 
organ. Lósungsm. extrahiert, aus dem Extrakt durch Behandlung mit PAe. unwirksame 
Stoffe entfernt u. den Riickstand durch Umfallen aus alkoh. Lsg. mit A. u. Krystalli- 
sation aus W. u. verd. A. weiter reinigt. — Z. B. wird 1 Teil gemahlene Flores Con- 
vallariae mit 12 Teilen W. 15 Stdn. yerruhrt, filtriert u. mit W. nachgewasehen. Die 
braunliche Lsg. wird mit konz. Pb-Acetatlsg. gefallt, der Nd. abgetrennt u. die Lsg. 
yon iiberscbiissigem Pb-Acetat mit Na-Phosphat befreit. Die filtrierte klare Lsg. wird 
mit 0,5—0,6 Teilen Tierkohle 3 Stdn. yerriihrt, die Kohle abgetrennt, m it wenig W. 
gewasehen u. bei 30—40° getrocknet. Die troekene Kohle wird mit h. Chlf. ausgezogen, 
aus dem Auszug das Chlf. abdest., zum SchluB im Vakuum. Der Riickstand wird in 
wenig CHjOH gel., die Lsg. 3-mal mit dem doppelten Vol. PAe. ausgeschiittelt u. dann 
im Vakuum zur Trockne gebracht; der Riickstand wird1 in wenig absol. A. gel. u. die Lsg. 
in die 10-fache Menge trockenen A. gegossen. Der Nd., hellgraues, niclit hygroskop. 
Pulyer, enthalt je g 1 500 000—1 800 000 Froschdosen. Verreibt man das Pulver mit 
etwas W. yon 30—35°, so geht ein Teil in Lsg. Beim Verdunsten oder Erkalten scheidet 
sich aus der Lsg. das krystallin. Glucosid aus, welches aus A. in farblosen Nadeln er- 
halten wird. Es ist in W. sehr wl., leicht 1. in A., schmeckt intensiv bitter, schm. luft- 
trocken bei etwa 185°, nach Trocknen bei 90—100° findet man einen hóheren F. Bei 
der LiEBERMANNsehen Rk. entsteht zunachst eine rote Farbung, die rasch nach Griin 
umschliigt. Das Prod. ist opt. inaktiy; das krystallisierte Prod. enthalt je g etwa 
300 000 Froschdosen. (D. R. P. 490 648 KI. 12o yom 21/9. 1928, ausg. 31/1. 1930. 
Schwz. Prior. 19/4. 1928. Schwz. P. 135 075 yom 19/4. 1928, ausg. 1/11. 1929.) A l t p .

Johann Abraham von Wiilfing, iibert. yon: Eduard Jena, Berlin, Herstellung 
von Abbauprodukten aus Keratinsubstanzen. (Can. P. 273 926 vom 7/1. 1927, ausg. 
13/9. 1927. — C. 1927.1. 815 [D. R. P. 437 001].) A l t p e t e r .

Joseph Keats Marcus. Indianapolis, V. St. A ., Extraktion von Vitaminen aus 
fetthaltigen Stoff en. Zu dem Ref. nach A. P. 1 690 091; C. 1929.1 .1585 ist nachzutragen, 
daB die Verseifung der Fette sowohl in der Warme, ais auch in der Kalte bewirkt werden 
kann. In letzterem Falle setzt man ais Besehleuniger etwa l°/„ A. zu. — Die Vitamine 
werden zum Schutz vor Luftoxydation in Ol en aufbewalirt. (Schwz. P. 135 606 vom 
■28/4. 1928, ausg. 2/12. 1929. A . Prior. 30/4. 1927.) A l t p e t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung der roirksam.cn 
Stoffe aus Hypophysen. Zu dem Ref. nach E. P. 305475; C. 1929. II. 1180 ist folgendes 
nachzutragen: Der Abbau der Hypophysensubstanz kann auch durch eiweiBspaltende 
Fermente, wie Papain, oder durch Autolyse bewirkt werden, wobei auch Konsor- 
vierungsmittel, wie Phenol, Trikresol, Aeeton-Clilf., zugegen sein konnen. — Z. B. 
werden 25 g gemahlene Hypophysen m it einer Aufschlemmung von 0,2 g Succus caricae 
papayae in 25 ccm W. u. 3 cem Toluol versetzt. Man laBt bei ph =  5—6,5 4 Stdn. 
bei 38°, hierauf nocli einige Zeit bei Zimmertemp. stehen u. schleudert dann ab. — 
.20 g frisch gemahlene Hypopliysenvorderlappen werden mit 20 ccm W. unter Zusatz 
von Trikresol 3 Stdn. geschiittelt u. dann 3 Tage stehen gelassen, wobei man eine 
rotbraune Lsg. erhalt, die in iiblicher Weise aufgearbeitet werden kann. (Oe. P. 116 200 
Tom 21/1. 1929, ausg. 10/2. 1930. D. Prior. 4/2. 1928.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, iibert. von: Swigel 
Posternak und Theodor Posternak, Chene-Bougeries b. Genf, Schweiz, Hc.rstelb.mg 
von Eisenverbindungen der phospliorlialtigen Kerne ans Eigelb. (A. P. 1743 004 vom 
4/1. 1928, ausg. 7/1. 1930. Schwz. Prior. 17/1. 1927. — C. 1929. II. 1179 [E. P. 
283 666].) SCHOTTLANDER.

Pierre Max Raoul Salles und Mathieu Rene Loubatie, Frankreich, Bildung 
organischer Jodverbindungen innerlialb lebender Organismen. Man bringt Austerii in 
ein Bassin, in dem sich geringe Mengen Jod befinden, so daB das Jod von ilinen assi- 
miliert wird. (F. P. 675 937 vom 29/5. 1929, ausg. 17/2. 1930.) S c h u t z .

Otto Simon, Deutschland, Zahnzemenle. Man versetzt die iiblichen Zahnzemente 
mit W. abstoBendcn Stoffen, z. B. pflanzlichen oder tier. Olen, wie Paraffin, Paraffinol, 
Wachsen o. dgl., gegebenenfalls in Verb. mit Salzen u. Sauren, z. B. Alkalisulforicinal. 
Ferner konnen noch A . u. Wasserglas sowie bituminose Stoffe dem Zement zugegeben 
werden. Nach Durcharbeitung der M. kann tlberfulirung in eine Pastę erfolgen, die 
ais solehe dem Zement zugesetzt wird. (F. P. 675 621 vom 23/5. 1929, ausg. 12/2.1930.
D. Prior. 26/5. 1928.) S c h u t z .

Gr. Analyse. Laboratorium.
Guy Barr, Nomogramm zur Reduktion der Gasvolumina auf Normalbedingungen. 

(Gas Journ. 189. 256—57; Journ. Soc. ehem. Ind. 49. Transact. 21—23. 29/1. 1930. 
Teddington, National Physical Lab.) SiEBERT.

Rayleigh, Biegen Glasróhren oder -stdbe unter dem eigenen Gewicht durch ? Ein 
Glasstab von 4,9 mm Durchmesser wird auf 2 etwa 1 m entfernte Unterstiitzungs- 
punkte gelegt u. in der Mitte mit 300 g beschwert. Die Durchbiegung bctriigt 2,8 cm. 
Im Verlauf von 7 Jahren werden nur Ideine u. nicht systemat. Anderungen der Durch
biegung beobaclitet, die Enddurchbiegung betragt 2,9 cm. Vf. schlieBt aus diesem Vers., 
daB Glas nicht durchbiegt; nur bei frisch gezogenen Staben mag dies yorkommen. 
(Naturę 125. 311. 1/3. 1930. Chelmsford, Terling Place.) L o r e n z .

M. Grochowski, Methode fiir die gleichmaflige und kontinuierliche ZufUhrung 
von Fliissigkeiten und Gasen bei halbbetriebsmdfSiger Arbeitsweise. Es wird eine fiir groBere 
Laboratoriumsverss. geeignete Apparatur besehrieben, welche die gleichmaBige Zu- 
fiihrung von Erdól in die Spaltretorte u. des Wascholes in die Benzolwaschflaschen 
gestattet. Ferner wird ein App. fiir das gleichmaBige Einleiten von 0 2 u. Luft in die 
Retorto besehrieben, der sich bei Leuchtgasunterss. gut bcwahrt hat. (Przemyśl
Chemiczny 12. 402—06. Sept. 1928.) ScHONFELD.

M. Mields, Kleiner Gasmuffelofen. Erwiderung auf die Ausfiihrungen von 
W. H o r s t  (vgl. C. 1929. II. 1036). (Chem. Fabrik 1929. 392. 28/8. 1929.) S i e b e r t .

H. L. Brose und J. E. Keyston, Val~immhebel. Um verschiedene Operationen 
im Vakuum ausfiihren zu konnen, setzen Vff. an das Vakuumgefii6 ein biegsames ge- 
ripptes Messingrohr an. In dieses Rohr wird dann in iiblicher Weise ein passend ge- 
stalteter Stab eingesetzt. (Journ. scient. Instruments 7. 19—21. Jan. 1930.) L o r e n z .

A. Verhein, Extraktionsapparat mit Vakuummantel nach Twisselmann. Ab- 
bildung u. Beschreibung des Durchlaufapp. der ein zu friihes Kondensieren, besonders 
hoeh sd. Fil., durch den Vakuummantel vermeidet. Hersteller: A l b e r t  D a r g a t z , 
Hamburg, Pferdemarkt 66. (Chem. Uinschau Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 61.
26/2. 1930. Harburg.) Gr o s z f e l d .

—, Einige Neuerungen fiir die fraktionierte JDestillation. 1. Um zu yerhindern, daB 
die im Hals des Fraktionierkolbens kondensierten Anteile in das Ansatzrolir kriechen,
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wird dieses nicht am Hals angesetzt, sondern bis etwa 1/a des Halsdurchmessers in den 
Hals durchgefiihrt. — 2. Ein neuer Fraktionieraufsatz. Der unterc Teil des Aufsatzes 
ist in iibliclier Weise mit einem Fiillmaterial gefiillt, der obcre Teil wie beim CLAISEN- 
Kolben ausgebildet. Im geraden Sclienkel wird ein kleiner Inncnkuhler angebracht. 
Fiir enge Fraktionen soli sich die Zahl der am Innenkiikler kondensierenden Tropfen 
zu der Zahl der destillierenden Tropfen etwa wie 4: 1 verhalten. Es soli sieli so inner- 
halb Vio° fraktionieren lassen, wahrend ohne Innenkiihlor nur Fraktionen innerlialb 
72° zu erlialten sind. — Ais Fiillmaterial werden „Lessing-Kontaktringe" empfohlen. 
(Laboratory 3. 12. 1930.) L o r e n z .

J. H. Shaxby, Ein Rotationsviscosimeter. Ein Mcssingzylinder, an dem ein 
Spiegel angebracht ist, liangt in einer Lsg., dereń Viscositat bestimmt werden soli. 
Das die Lsg. enthaltende Glas wird langsam rotiert u. die Ablenkung des Spiegel 
bcobachtet. Bei flicBenden Lsgg. kann auch die Fl. feststehen u. der Zylinder rotiert 
werden. Dio Differenz zweier Spiegelbewegungen am freicn Drehpunkt u. am Zylinder 
gibt die Viscositatshemmung an. (Journ. Physiol. 68. X III—XIV. 27/1. 1930.) F. Mu.

J. H. Awbery und Ezer Griffiths, Apparatur zur Mesmng der spezifisclien 
Warme eines puherformigen Materials. Beschreibung eines App. zur Mcssung der 
spezif. Warme schwerer pulverfórmiger Substanzen. Wesentlich ist ein schneckengang- 
artiger Riihrer, der gleichfórmige Temp. des untersuchten Materials siebert. — Elektr. 
Heizung, Temp.-Messung durch Thermoelemente. Genauigkeit 2%. (Proeeed. physical 
Soc., London 42. 71—74. 15/2. 1930. Teddington, National Physical Lab.) L o r e n z .

E. Beri und O. Hefter, Uber eine Abdnderung der Molekidargewichtsbeslimmungs- 
methode nach Barger. Vff. geben eine Modifikation der BARGER-RASTschen Methode 
der Mol.-Gew.-Best. durch isotherme Dest. an. Es wird an Stelle einer horizontalen eine 
senkrechte Capillare verwendet, durch dereń (stimmgabelahnliclie) Form das Ein- 
fiillen der Lsgg. durch die gleiehe Offnung u. das Vermischen der Fil. wahrend der 
Beobachtungsdauer yermieden wird. Ais Testsubstanz wird Azobenzol vorgesohlagen. 
Bei den wiedergegebenen Bestst. an einfachen organ. Substanzen konnte durch ein- 
malige Eingabelung das Mol.-Gew. mit einem Fehler von 2% bestimmt werden. Es 
wurden ferner die Nitrate gewisser Kohlehydrate, some techn. Ole untersucht. (LiEBIGs 
Ann. 478. 235—46. 1/3. 1930. Darmstadt, Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

R. Signer, Uber eine Abdnderung der Molekulargewichtsbestimmungsmethode nach 
Barger. 34. Mitt. uber hochpolymere Verbindungen. (33. Mitt. vgl. C. 1930. I. 1142.) 
In  almlicher Weise wie von B e r l  u . H e f t e r  (vgl. vorst. Ref.) wird vom Vf. eine Modi
fikation der BARGER-RASTschen Methode der Mol.-Gew.-Best. durch isotherme Dest. 
angegeben. Der App. besteht aus zwei Kugeln von etwa 40 mm Durchmesser (in jede 
kommen 5 ccm FL), die durch eine U-Róhre von 25 mm lichter Weite verbunden sind, 
u. jede noch eine graduierte MeBróhre (10 ccm Inhalt) mit Vio’ccm-Teilung, sowie ein 
seitliches Ansatzrohr zum Fiillen u. Evakuieren tragen. Es wird gezeigt, daB die iso
therme Dest. rasch, gleichmaBig u. fehlerlos verlauft. Vf. gibt Bestst. an einfachen, 
sowie an hochmolekularen Korpern wieder. (LiEBIGs Ann. 478. 24G—66. 1/3. 1930. 
Freiburg i. Br., Univ.) BERGMANN.

Samuel E. Hill, Ein verbessertes CalomelelektrodengefafS. Kurze Beschreibung 
mit Zeichnung. (Science 71. 193. 14/2. 1930. New York City, Rockefeller Inst. f.
Med. Res.) B e h r l e .

H. Darwin Kirschman, Baker Wingfield und Howard J. Lucas, Eine 
Vergleichsrnethode fur die Bestimmung von Ionisationskonstanlen mit einer Chinhydron- 
bezugselektrode. Wahrend man friiher meist Leitfiihigkeitsmessungen benutzte, um 
die Dissoziationskonstante einer schwachen Siiure zu ermitteln, wird in neuererZeit 
die pn-Best. melir u. mehr bevorzugt. Die iibliche Methode, Titrationskurven gegen 
eine Standardbase aufzunehmen, hat mehrere Nachteile, insbesondere konnen durch 
das Fl.-Potential Fehler entstehen, die schwer zu ubersehen sind. Vff. beschreiben 
eine neue, sehr einfache Anordnung, bei der folgende Kette gemessen wird: Pt, 
KC1 (0,09-n.) +  HC1 (0,01-n.) +  Chinhydron, KC1 (0,09-n.) H A(c N) +  Chinhydron, Pt. 
Und zwar bedeutet H A einmal HC1 verschiedener, bekannter Konz. u. fiir eine 2. Serie 
die zu untersuchende Saure, so daB man aus der gemessenen EK. durch Vergleich 
mit der HCl-Konz. bei gleicher EK. sofort ph angeben kann. — App. u. Auswertung 
der Messungen werden beschrieben u. die Brauchbarkeit der Anordnung durch die 
Messung der Dissoziationskonstanten von Benzoesiiure u. p-Cyanbenzoesiiure be- 
wiesen. Fiir die erstere fand man in guter Ubereinstimmung mit guten Literatur- 
werten K  =  6,68 ±  0,25 x  10-5, fur die letztere 3,10 ±  0,10 X 10-4; dies bestatigt
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den von V a l b y  u . L u c a s  (C. 1 9 2 9 . II. 2773) kiirzlicli gegebenen Wert. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52 . 23—28. Jan. 1930. Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) K l e m m .

— , Quanlitative chemische Spektroskopie. Kurze Seliilderung der Vorziige der 
quantitativen Spektralanalyse u. Beschreibung eines neuen Spektrograplien. (Labo- 
ratory 3. 5—7. 1930.) L o r e n z .

A. H. Pfund, Die Messung des Glanzes. Licht, welehes auf glanzende Korper, 
•wie Emaille, Seide, Papier usw. fallt, wird teilweise diffus reflektiert, teilweise ge- 
spiegelt; der Quotient der beiden Anteile ist ein MaB fiir den subjektiyen Glanz. Das 
Verhaltnis der Intensitat des an den Korper gespiegelten Liohtes zu derselben Intensitat 
bei Yollkommen glatter Oberflache gibt eine Kennzahl fiir die Beschaffenheit der 
Oberflache. Um diese Intensitat zu messen, verwendet Vf. eine zylindr. Probe des 
Korpers u. miBt die Intensitat der reflektierten Strahlung. Da dann die Intensitat 
des yirtuellen Bildes der Lichtąuelle nahezu unabhangig von ihrer Entfernung ist, 
kann durch hinreichenden Abstand Liehtąuelle-Zylinder die Intensitat des diffusen 
Lichtes weitgehend herabgesetzt werden. Der Einfallswinkel wird fiir liochglanzende 
Korper klein, bei mattenKorpern groB genommen, da hierduroh eine weitere Schwachung 
des diffusen Lichtes bewirkt wird. Durch Rotation des Zylinders werden die unregel- 
mafiigen Stellen der Oberflache ausgeglichen. Ein Apparat zur Durchfiihrung der 
Messung wird beschrieben. Ais Standordsubstanz fiir vollkommenen Glanz wird Glas 
yerwendet. Die Unabhangigkeit der Messung von der Intensitat des Streulichtes wird 
an photograph. Papier verschiedener Schwarzung bewiesen. Ferner werden Verss. 
an yerschiedenen, z. T. bedruckten Papieren ausgefiihrt. (Journ. opt. Soc. America 20. 
23—26. Jan. 1930. Baltimore, J o h n  H o p k in s  Univ.) E is e n s c h it z .

E. E. Jelley, Ein einfaches und billiges Refraktometer. Beschreibung eines ein- 
fachen Refraktometers nach dem Prinzip der streifenden Incidenz mit einer Genauig- 
keit von einigen Stellen der 4. Dezimale. — Eine Platte des zu untersuchenden Materials 
wird in eine FI. von hohem Brechungsindes getaucht u. der Winkel der Totalreflexion 
bestimmt. Sollen Fil. untersucht werden, dann wird ein Tropfen der zu untersuchenden 
Fil. zwischen zwei Glasplatten in die Fl. yon hohem Brechungsindex gebracht. ( Journ. 
scient. Instruments 7. 14—19. Jan. 1930. Wealdstone, Kodak-Unters.-Lab.) L o r e n z .

F. Bemauer, Ein neuer 1Veg zur Herstellung von Polarisatoren. Der Pseudo-
pleochroismus bei radialfaserigen Spharolithen ist abhangig von Verunreinigungen u. 
kann zur Erzeugung polarisierten Lichtes ausgenutzt werden, da er durch Zusatz von 
Fremdstoffen kiinstlich erzeugbar ist. Am geeignetsten sind stark doppelbrechendc 
Krystalle, die Neigung zur Bldg. von Faseraggregaten haben. Die Schmelze wird 
zwischen Glasplatten zur Krystallisation gebracht. Das entstehende Faseraggregat 
kann dann ais Polarisator dienen, da schon bei geringer Schiehtdicke der Strahl, 
dessen Brechungsindes nicht mit dem des Fremdstoffes iibereinstimmt, absorbiert 
wird. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 14 . 21—22. 1929. Berlin-Charl., 
T.-ehn. Hochsch.)! T r o m e l .

.'vTartin Shepherd, Ein einfacher Kontrollhahn fiir Gasanalysenapparaturen. 
Beschreibung eines einfachen Hahnes zur raschen Erzielung yon Druckausgleich bei 
Gasanalysen. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 23—26. Jan. 1930. Washington.) L o r.

E lem ente und anorganische Verbindungen.
J. N. Slawjanow, Zur Frage der genauen quantitativen Bestimmung des Chlorions. 

Vf. bespricht die M angel der VoLHARDschen u. MoHRschen Methoden, u. sch lagt 
folgende Methode der doppelten Titration des Cl-Ions vor: Fiir die Titration wird 0,1-n. 
(bzw. 0,05-n.) AgN03 u. 0,02-n. (bzw. 0,01-n.) NHjCNS benutzt. Die 0,1-n. NH,,CNS- 
Lsg. wird gegen AgŃ03 eingestellt u. dann erst zur 0,02-n. (bzw. 0,01-n.) verd. Um 
hierbei einen tlberschuB an AgjST03 zu yermeiden, ivurde die Lsg. zweimal titriert; die 
erste Titration diente zur Orientierung, u. es wurde mit Absicht mit 0,2—0,4 ccm AgN03 
ubertitriert. Indicator Na^AsO^ in neutralem u. AgCNS +  Fe-" in saurem Medium. 
AgCNS wurde gefallt u. in NH3 gel.; einige Tropfen dieser Lsg. u. einer gesatt. Fe-Alaun- 
lsg. wurden fiir die Titration der mit H N 03 angesauerten Lsg. yerwendet. In  Ggw. 
vón iiberschussigem Cl wird die Loslichkeit des AgCl stark herabgesetzt, die Rk. ver- 
lauft nach der Formel:

AgCNS +  Cl' — Y AgCl +  CNS' F e '"  +  3 CNS"' — Fe(CNS)3.
Es wurde bis zum Verschwinden der rotbraunen Farbę titriert; da diese noch vor 

der Ausfallung des gesamten Cl' verschwindet, wurden noch 0,5—1 ccm AgN03 zu- 
gesetzt. Die direkte Titration wird tropfenweise yorgenommen. Hierauf gibt man zur
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titrierten Lsg. 10 com NH3 u. nach Auflósung wird das AgCl mit HNOn ausgeschieden. 
Das AgCl wird abfiltriert u. die Lsg. mit NH4CNS titriert, mit Fc-Alaun ais Indicator. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60.’ 355—59. 1928.) S c h ó n f e l d .

R. H. Griffith und G. C. Holliday, Bestimmung von Eisencarbonyl. Unterss. 
an fiir die Melhanolsynthese aus CO u. H2 gebrauchten Katalysatoren habcn gezeigt, 
daB diese stellenweise mit braunen Ndd. bedeckt sind, die sich ais Fe erwiesen. Auch 
der gebildete CH3OH war selbst nach sorgfaltiger Fraktionierung Fe-haltig. Die An- 
hiiufung von Fe auf den Katalysatoren konnte zu Storungen AnlaB geben, so daB 
eine Methode fiir die Best. von Eisencarbonyl in Gasen u. ein Verf. fur dessen Ent- 
fernung von groBer Wichtigkeit sind. Kleine Mengen Eisencarbonyl cnthaltender 
Gase wurden mit konz. H2S04, HN03, HCI, H3P 0 4, Essigsaure, NaOH u. Pyridin 
behandelt. In allen Eallen enthielten die Reagenzien Fe, am stiirksten wurde aber 
das Fe von H2S04 u. Pyridin aufgenommen. Pyridin entfernt das Fe nicht quanti- 
tatiy, wohl aber H2S04. Fiir die Best. des Eisencarbonyls sohlagen Vff. Waschen 
der Gase mit H2S04, Eindampfen der H2S04 u. Priifung des Riickstandes mit Ferro- 
cyanid vor; die Menge des gebildeten Berlinerblau wird colorimetr. bestimmt. Hierzu 
yerwendeten Yff. ein SANGER-SHEPHERD-Colorimeter mit einem Rotfilter, um die 
Farbę in neutrales Grau zu verwandeln. Lichte Weite der Zellc fiir „Blau“ =  10 mm. 
Lichtquelle: 100 Watt-„Fullolit“-Lampe. Der Earbintensitatskeil wird mit 0,1 g Fe 
im Liter kalibriert. 0,5-—10 ccm Fe-Lsg. werden mit 1 ccm 10-n. HCI versetzt u. zu 
25 ccm aufgefullt; hierauf wird 1 ccm 10°/0ig. H20 2 zugesetzt, auf 48 ccm verd. u. 
mit 2 eem 0,1-mol. K4Fe(CN)6 zu 50 ccm aufgefullt, worauf die Kalibrierung vor- 
genommen -wird. Es gelingt-, die Genauigkeit auf 0,02 Teilstriche des Keils, ent- 
sprechend 0,0000002 g Ee/ccm einzustellen. (Journ. Śoc. chem. Ind. 47 . Transact. 
311—312. 1928. Teddington, Chem. Res. Lab.) SCHÓNFELD.

J. C. Alexander, Eine Metliode der Probenahme non Federslahldraht. GroBe 
Schwierigkeiten bereitet es, eine geniigend feine Probe zu erhalten, um in cinem Yer- 
brennungsofen verbramit zu werden. Stets bleibt ein schmaler Kern im Innern des 
Dralites unverbrannt zuriick. Die Farbmethode konnte wegen des hohen C-,Greh. des 
Drahtes nicht angewandt werden. Am besten erwies sich folgendes Yerf.: Mit einem 
Hammer u. MeiBel wird der Draht in der Lange von 1 FuB durchgeschnitten. Dann 
wird er iiber einen Mecker- oder anderen Hochtemp.-Brenner gehalten, bis er rotgliihend 
wird, u. dann in k. W. getaucht. Diese Operation wird so oft wiederholt, bis der 
Draht mit den Fingern gebrochen werden kann. Meistens ist ein zweimaliges Erhitzen 
alles, was notwendig ist. Die so erhaltenen kleinen Stuckchen werden getrocknet u. in 
einem Mn-Stahlmorser zu der erforderlichen Feinheit zerkleinert. (Chemist-Analyst 19 . 
Nr. 1. 6. Jan. 1930. Portsmouth [Va.].) WlLKE.

T. R. Bali und Meyer S. Agruss, Der Effelct des ph auI  die Fallung von Zinlc- 
ammoniumphosphal. Es wird festgestellt, welches der optimale ph fiir die Fallung 
yon Zn++ ais ZnNH4P04 ist. Die Ergebnisse sind gut im Bereich von 6,4—6,9, optimal 
ist 6,6; dabei ist eine Anderung der NH4Cl-Konz. zwischen 5 u. 10 g/150 ccm ohnemerk- 
lichen EinfluB. Ist der pn >  7,0, so ist der Nd. nicht krystallin u. schwer aus dom 
Becherglas zu entfernen; oberhalb 7,7 u. unterhalb 5,1 erhalt man zu niedrige Werte, Es 
ist giinstig, daB sich bei den ublichen Arbeitsbedingungen der optimale pn automat, 
einstellt; eine Lsg., die 5—10 g NH4C1, 10 ccm 2-n. NaC2H30 2 u. 10 ccm 10%ig. 
(NH4)2H P04 in 150 ccm enthalt, hat zwar einen pH von 7,5; erhitzt man die Lsg. 
jedoch 2 Stdn. auf dem W.-Bad, so fallt der ph auf 6,4—6,9. — Waschen des Nd. mit 
k. W. gibt befriedigende Ergebnisse. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 120—24. Jan. 
1930. St. Louis [Missouri], Washington Univ.) K l e m m .

A. D. Petrow, Eine neue Methode zur colorimetrischen Bleibestimmung. P102 
gibt in Ggw. von Essigsaure mit p-Tetramethyldiaminodiphenylmethan eine blaue 
Fiirbung; die Rk. wurde zu einer colorimetr. Methode zur Best. u. zum Nachweis 
von kleinen Pb-Mengen ausgearbeitet. Das Pb-Salz wird mit einer ammoniakal., 
12—14°/0ig. NH4-Persulfatlsg. in der Kalte oxydiert; der nach etwa 10—15 Min. 
abgeschicdene, Pb02 enthaltende Nd. wird abfiltriert u. ausgewaschen u. mit einer 
Lsg. von 5 Teilen A., 1 Teil Essigsaure u. ł/2—l°/o Tetramethyldiaminodiphenylmethan 
versetzt. Fiir 1 mg Pb sollen etwa 0,7—1 ccm NH3, 1—2 com NH4-Persulfat u. 
5—7 ccm Tetramethyldiaminodiphenylmethanlsg. zugesetzt werden. Ais Vergleichs-Fl. 
dient eine alkal. Lackmuslsg. Die vom Reagens erzeugte Farbung ist zu unbestandig, 
um ais Yergleichslsg. Yerwendet zu werden. Fe u. andere Beimengungęn wirken 
stórend, weshalb in solchen Fallen das Pb abgeschieden werden muB. Qualitativ
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konnen noch 0,005 mg Pb nachgewiesen werden, in Mengen bis zu 0,02 mg auf Titrier- 
papierstreifen. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60 . 311—16. 1928.) SCHÓNF.

Rudolf Hanssen, Zur colorimetrischenZinnbesiimmung. Zur Best. geringer Mengen 
Sn hat sich das Verf. des colorimetr. Vergleiclies der H2S-Fiillungen essigsaurcr Sn- 
Lsgg. ais brauchbar erwiesen, wenn die Fallung aus der 4-wertigen Form yorgenommen 
wird. Die Methodc eignet sich besonders zur gleichzeitigen Best. yon Stanno- u. Stanni- 
ion nebeneinander. 10 ccm der Lsg. werden mit einem Tropfen Br2 blaBgelb gefarbt u. 
mit 5 ccm frischem H 2S-Wasser yersetzt. Nach mehrstd. Stehen wird die Fallung mit 
yorratigen Standardfallungen yerglichen. Man erhalt den Gesamt-Sn-Gehalt der Lsg. 
5 ccm der Lsg. werden mit 5 ccm H2S-Wasser u. nach einigem Stehen mit 5 ccm 
konz. HC1 vermischt. Das Stannosulfid gcht in Lsg., u. die colorimetr. Best. ergibt 
den Geh. an Stannisulfid. Der so ermittelte, mit 2 multiplizierte Wert ergibt den Geh. 
an Starmiion, die Differenz beider Bestst. den Geh. an Stannoion. Nach dieser Metliode 
gelingt es, noch Mengen zwischen 1 u. 5 mg% Sn einwandfrei zu bestimmen. (Chem.- 
Ztg. 54 . 143. 19/2. 1930. Tiibingen.) S i e b e r t .

S. C. Ogburn jr. und L. F. Miller, Die quantitative Bestimmung i  on Osmium 
miltels Strychninsulfat. Ais neue quantitative Metliode zur Best. von Os empfelilen 
Vff. die Fallung mit einer gesiitt. Strychninsulfatlsg. Die Fallung ist in k. u. h. W. 
unl. u. hat die Zus. (C21H 22 0 2N2)30s; der Os-Geh. betriigt 17,58%. Eine Reihe von 
Bestst. zeigten, daB die erhaltenen Werte fiir Os gut waren. Ober die Konst. des Salzes 
wird angenommen, daB es eine Koordinationsverb. ist, in der Os die Koordinations- 
zahl 6 besitzt. — Leider gibt Strychninsulfat auch mit allen anderen Salzen der Platin- 
gruppe Ndd. Eine Trennung lieB sich nur fur Os u. Ru durchfiihren, denn das Ru-Salz 
ist in sd. A. 1. u. fiillt beim Abkuhlen, auch nach Tagen nicht wieder aus, wahrend 
gelóstes Os-Salz quantitativ in der Kalte wieder ausfallt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52 . 42—48. Jan. 1930. Lewisburg [Penns.], Bucknell Univ.) K l e m m .

W. Kunitz, Die volumelrischc Phasenanalyse mittels der Zentrifuge, eine neue 
Metliode zur quantitativen Gesteinsbestimmung. Zur Best. der Mineralzus. eines Ge- 
steines wird das Zentrifugieren mit schweren Lsgg. angewendet. Die Fraktionen 
werden in graduierten Glasern aufgefangen, so daB ihre Menge u. ihr Anteil am Gestein 
angegeben werden kann. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 1 4 . 44—47.
1929. Halle, Univ.) T r o m e l .

Heinrich Muller, tlber die quantilative Trennung Jeinster Gemenge von Mineralien 
verschiedenen spezifischen Gewichtes mittels ein-es neuen Zenlrifugenglases. Mit Hilfe 
eines neuen Zentrifugenglases wird die quantitative Trennung yon Quarz u. Kalkspat 
der KorngroBe 0,02—0,002 mm in Acetylentetrabromid oder in THOULET’scher Lsg. 
erreicht. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 1 4 . 52—53. 1929. Hamburg, 
Min.-Geol. Staatsinst.) T r o m e l .

Organische Substanzen.
—, Weitere Verbrennungsrohren besitzen grojiere Lebensdauer. Es werden Ver- 

brcnnungsróhren aus Vitreosil von l l/4 Zoll Durchmesser (3,2 cm) empfohlen, da bei 
solchen weiteren Róhren Unbrauchbarwerden infolge Stalaktitenbildung erst nach 
langem Gebrauch (10 000 Verbrennungen) eintritt. (Laboratory 3 . 14. 1930.) L o r e n z .

Erich Staudt, Heizbader fiir A u f schli eflungen bei Stickstoffbestimmungen nach 
Kjeldahl. Zum AufschluB lY-haltiger Substanzen mittels konz. H2S0., im Kjeldahl- 
kolben eignen sich Metallbader, die fiir diesen Zweck aus Blechsehalen bestehen, in die 
eine Legierung von 1 Teil Blei u. 1 Teil Zinn mit einem F. von etwa 210° eingegossen 
wird. Der zu erhitzende Kolben wird bei dem AufschluB auf das erstarrte Metali gelegt, 
in das er beim Erwarmen allmahlich einsinkt. Die Vorteile dieser Metallbader liegen 
vor allem in einer um 30—50% yerkurzten AufschlieBzeit, besserer Warmeiibertragung, 
geringerem Gasverbrauch, in der gleichmaBigen Verteilung der Warme ohne Uber- 
hitzung des Kolbenrandes. Ein Durchbrennen der Blechsehalen wie bei Sandbadern 
w rd  gleichfalls yermieden. (Chem.-Ztg. 54 . 9. 1/1. 1930. St. Gallen.) S ie b e r t .

Erich Stock, tlber den Nachweis von Benzol in Gemischen. Benzol oder Bzl.- 
Gemisehe geben beim Schiitteln mit ammoniakal. Nickelcyaniirlsg. einen Nd., der 
der Zus. Ni(CN)2NH3C0H5 entspricht. Dic Lsg. wird hergestellt durch Losen von 
5 g kryst. NiS04 in 20 ccm dest. W. u. Vermischen mit einer Lsg. von 2,5 g KCN 
in 10 ccm dest. W.; hierauf werden 20 ccm konz. NH4OH zugesetzt, gut durch- 
geschiittelt u. nach Ya-std. Stehen bei 0° durch Glaswolle filtriert. Die Lsg. zeigt 
grunrote Fluorescenz. Zur Ausfiihrung der Best. yersetzt man die frisch bereitete
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Lsg. mit 50%ig. Essigsaure bis zur eben bleibenden Triibung u. gibt das Benzolgemiseh 
hinzu. Beim Schutteln schoidet sieli ein blaulichweiBer, pulveriger Nd. ab. Der Nd. 
wird filtriert, mit W., A. u. A. gewaschen u. mit Fil ter bis zu 4 Stdn. iiber l I2SOd 
im Exsikkator getrocknet. Die erhaltenen Werte liegen durehschnittlich 5% unter 
dem wahren Bzl.-Geh. (Farben-Ztg. 35 . 897. 1/2. 1930. Krefeld, Abt. f. Farben u. 
Laeke der staatl. Farbereischule.) S i e b e r t .

Jacąues de Vilmorin und Emmanuel Cazaubon, Eine, Abdnderung der Bestimmung 
reduzierender Zucker. Zur Abldirzung der Best. besonders bei Serienarbeiten sehlagen 
Vff. eine Arbeitsweise vor, die sich an die Methode von B e r t r a n d  anlehnt. Sie 
beruht darauf, das in Lsg. verbleibende Kupfer durch eine titrierte Lsg. von Maltose 
zu bestimmen. Die Best. erfolgt zunaclist nach dem Bertrandyerf., jedoch ersetzt 
man die 20 ccm einer 40°/oo'g- Kupfersulfatlsg. durch 100 ccm einer solchen von 8°/oo> 
um die angewendete Cu-Menge genauer abmessen zu konnen u. um eine grófiere 
Fliissigkeitsmenge zu haben, die bei Zusatz der titrierten k. Maltoselsg. nicht so rasch 
abkiihlt. Man kocht 3 Min. lang. 5 ccm der Rk.-Fl. yergleicht man zunachst colorimetr. 
zur annahernden Vorbcst. Hiernach fiigt man die entsprechende Menge Maltoselsg. 
zu u. kocht nochmals 3 Min. Die Fl. muB noch zart blau sein. Durch vorsichtiges 
tropfenweises Zugeben der Maltoselsg. titriert man schliefilich zu Ende. (Buli. Assoc. 
Chimistes Sucr. Dist. 46. 414—15. Okt. 1929.) F r ie s e .

Al. Ionesco-Matiu und A. Carale, Bestimmung von (juecksilbercyanid und -oxy- 
cyanid nach der mercurimetrischen Methode. Einige Hundertstel g Substanz werden 
mit 20 ccm H 2S 0 4 schwach erhitzt (10 Min. fur Hg[CN]2 u. 20Min. fur Hg[CN]2HgO), 
in 120 ccm dest. W. gegossen, mit stark verd. KMnO,, bis zur Rosafarbung u. dann 
mit 15 Tropfen Nitroprussidnatrium versetzt. Es bildet sich eine milchige Triibung; 
durch Titration mit 7i<rn - NaCl bis zum Verschwinden der Triibung wird die Menge 
Hg(CN), oder HgO ■ Hg(CN)2 berechnet. 1 ccm 7 10-n. NaCl =  0,0127483 Hg(CN)2 
oder 0,0118718 HgOH#CN)2. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 8. 258—63; Bulet. 
Soc. Chim. Romania. 10 . 127—30. 16/9. 1928.) S c h ó n f e l d .

B estandteile von Pflanzen und Tieren.
A. Blanehetiere und J.-M. Pirlot, Colorimetrische Methode, der Bestimmung 

kleiner Mengen von Kobalt und Kalium-. Co-Salze geben bei Ggw. von KHC03 oder 
(NH4)HC03 m itH 20 2 Grimfarbung: Co2(OH),,. Bis 0,004 g pro Liter ist diese Rk. brauch- 
bar u. die Farbung mehrere Wochen haltbar. Cl stort nicht. Man arbeitet am besten 
zwischen 0,001—0,0075 Mol pro Liter. — Organ. Substanzen werden zuerst verascht. — 
Zur K-Analyse fallt man K2Na[Co(NO)2]0,H2O aus u. bestimmt dann den Co-Geh. 
78 Iv entsprechen 59 Co (1: 0,76). — So wirde in Menschenblut (0,1—0,2°/oK) oder 
in Serum (0,03—0,05°/o K) sowie in anderen Blutsorten K  colorimetr. bestimmt. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 101 . 858—60. 17/7. 1929. Paris.) F. Mu l l e r .

James L. Stoddard und Phoebe E. Drury, Eine Titrationsmethode fiir Blvife.it. 
Die Methode beruht darauf, die Fettsauren durch Extraktion des Blutes mit A. u. A zu 
gewinnen, dann Verseifen des Extrakts, Abtrennung der Fettsauren, Losen in A. nach 
1'iltration u. Waschen u. schliefilich in Titration mit 0,02-n. NaOH bei Ggw. von 
Phenolblau. — Die Ggw. von Cholesterin stórt nicht die Titration. Andrerseits stóren 
die Fettsauren nich t bei der Cholesterinbest. nach B lo o r  auf Grund der LiEBERMANN- 
BuRCHARDschen Rk. (Journ. biol. Chemistry 84. 741—48. Nov. 1929. Boston, 
Harvard Med. School, Dept. of Med., Chem. Lab. of tlie Massachusetts General 
Hospital.) F. Mu l l e r .

Rawson J. Pickard und Leo F. Pierce, Blut-Traubenzuckerbestimmung. Die 
Methode nach Folin-W u zeigt, wenn man bestimmte Konzz., d. h. 200 mg-°/0, nicht 
iibersteigt, einen Feliler von durehschnittlich +  6°/0 bis maximal +  12°/0. Bei 
400 mg°/0 ist der Fehler aber +  20°/0 bis maximal +  28 u. minimal +  8°/0. Innerhalb 
des passenden Bezirks sind die Fehlergrenzen nicht hoher ais boi der B e n e d ic t - 
Methode. — Die FoLiN-Wu-Methode ist dieser fiir klin. Zweckc im allgemeinen vor- 
zuziehen. (Journ. Amer. med. Assoc. 94. 480—83. 15/2. 1930. San Diego, State 
Coli.) _ F. Mu l l e r .

W. H. Manwaring und J. L. Azevedo, Gibt es eine quantitative Prdcipitin- 
titration 1 Wenn man in komp!exen EiweiBmischungen die spezif. EiweiBkomponenten 
quantitativ durch eine Pracipitinfallung austitrieren will, indem man in fallender Dose 
mit einer konstanten Menge spezif. Antiserums mischt u. mit einer bekannten Ei- 
weiBlsg. yergleicht, oder indem man die EiweiBfiillung in einem Hamatokrit abschatzt,
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so bekommt man keine brauclibarcn Resultate. (Proceed. Soc. cxp. Biol. Med. 27. 
14—IG. Okt. 1929. California, Stanford Univ., Lab. of Bact. and Exper. Pathol.) F. Mu.

Philip B. Matz und Nathan Novick, Verbessertes colorimelrisches Verfahren 
zur quantitativen Beslimmung der Eiweipkorper in der Cerebrospinalfliissigkeit. Globulin- 
besł. : Zu 5 ccm Liquor wird in einem Zentrifugenglas 5 ccm gesiitt. reine Ammon- 
sulfatlsg. zugesetzt, 30 Blin. bei 56° belassen, 10 Min. lang der Globulin-Nd. abzentri- 
fugicrt, die uberstcbende Fl. yollkommen aus dem Glase mit Filtrierpapier entfernt,
1 ccm 10%ig. Na-Wolframatlsg. zugesetzt u. der Nd. gel. Die Lsg. wird in ein 2. Re- 
agensglas mit 4 ccm dest. W. u. 1 ccm 2/3-n. H2SO„ versetzt, darauf das Globulin 
5 Min. abzentrifugiert u. durch 2—3 Tropfen l°/„-NaOH-Lsg. gel. Man sctzt 2 ccm 
dest. W. u. 0,1 des folgenden „Phenolreagens“, dann 1 ccm 20%-Sodalsg. zu, fiillt 
mit dest. W. bis 10 ccm auf u. vergleieht die blaue Farbung nach 1j,x Stde. kolorimetr. 
mit einer Standardlsg. von Tyrosin (0,2 mg oder 0,1 mg auf dio gleiche Menge). Phe- 
nolreagens: 100 g Na-Wolframat, 20 g Phosphorruolybdansaure, 50 ccm 85°/0ig. Plios- 
phorsiiure u. 750 ccm dest. W. 2 Stdn. kochen, nach Ablcuhlen auf 1 Liter auffiillen, fil- 
trieren; dio Lsg. muB kanariengelb sein. — Die Albuminmenge wurde bestimmt aus 
dem GesamteiweiB minus Globulin. — N. Liąuor cnthielt im Durchschnitt 34 mg% 
Albumin, 13 mg% Globulin, also Verhaltnis 2,6: 1, bei Tabes dorsalis 42 u. 20 mg%. 
Verlialtnis 2,1: 1, boi tertiiirer Syphilis 45 u. 16, Verhiiltnis 2,9: 1, bei multipler Sclerose 
71 u. 33, Verhaltnis 2,2: 1. — Bei Behandlung von Kranken mit einer Riiekenmarks- 
lahmung nahm die Albuminmenge mit fortschreitender Besserung ab, wahrend die 
Globulinmenge sich nicht erheblicli anderte. (Journ. Lab. clin. Med. 15. 370—85. 
Jan. 1930. Illinois, U. S. Veterans Bureau, Res. Subdir. Med. Seryice, Clinical Lab., 
E d w a r d  H iv e s ,  Ir. Hosp.) F. M u l l e r .

William G. Exton, Quantitative mikroskopische Harnanalyscn. Es ist bokannt 
daB die Menge der Zellen verschiedener Art, die man nach dem Zentrifugieren im 
Sediment des Harns findet, erheblich abhangt von der Schnqjligkeit des Zentrifugierens 
u. der Art des Arbeitens bei der Herst. des Priiparats. Es wird cmpfohlen, um immer 
gleiche Bedingungen zu erzielcn, 15 ccm Harn 4% Min- bei 2000 Umdrehungen pro 
Min. zu zentrifugieren, dann 141/2 ccm wegzuschiitten u. den Rest von 0,5 ccm auf 
dem Objekttrśiger mit einem 0,5 mm dicken Deckglas zu bedecken. Untersucht man 
dann immer mit Okular 10 u. Objektiv 4, 8 oder 16, so kami man vergleichbare Zalilen 
bekorumen. (Journ. Lab. clin. Med. 15. 386—404. Jan. 1930. Newark, Prudential 
Insur. Comp., Lab. and Longevity Sondce.) F. Mu l l e r .

Otto Fiirtll und Karl Singer, Ober die quantitative Bestimmung kleiner Uro- 
bilinogen- und Urobilinmengen in den Faeces. Eine Modifikation der Terwenschen 
Methodik. 5 g gut mit 50 ccm W. verriebenen Stuhls werden mit 50 ccm einer frisch- 
berciteten 16°/0ig. Lsg. von Ferroammoniakalaun versetzt u. danach langsam 50 ccm 
einer 12°/0ig. NaOH zugegeben. In einem luftdicht abgeschlossenen GefiiB ohne 
daruberstehende Luft laBt man im Dunkeln mindestens 6 Stdn. stehen. 50 ccm des 
Filtrats werden mit 20—30 ccm Essigsaure yersetzt u. dann mit 20 ccm mittels NaOH 
gereinigten A. stark ausgeschiittelt. Der A. wird mit dest. W. 2—3-mal gut aus- 
gewaschen u. zu den 20 ccm eino Messerspitze Paradimethylamidobenzaldchyd u.
10 Tropfen 20%ig. HC1 zugegeben. Dio Saure wird durch 3 ccm konz. Ńa-Acetatlsg. 
neutralisiert u. colorimetr. mit einer 0,05°/0ig. alkoh. Phenolphthaleinlsg. im A u t e n - 
RIETH-App. verglichen (1 ccm +  5 ccm k. gesiitt. Sodalsg. auf 100). Die Standardlsg. 
muB immer frisch bereitet werden. Sie entspricht 0,4 mg°/0 Urobilinogen. — Auf 
diese Weise gelingt es, Hundertstel-mg Urobilinogen pro 1 g Stuhl zu bestimmen. 
(Ztsehr. ges. exp. Medizin 69. 152—58. 17/12. 1929. Wien, Physiol. Univ. Inst., Inst. 
f. med. Chemie.) _________________  F. Mu l l e r .

Permutit Co., New York, ubert. von: Erie Pick, New York, Gamnalysenapparat. 
Zur Vermeidung der Korrosion von metali. Teilen des App. durch S02 oder andere 
schiidliche BestandteOe von Abgasen, dereń C02-Geh. bestimmt werden soli, wird 
ein Filter aus Stalilwolle yorgeschaltet. (A. P. 1744 415 vom 1/8. 1927, ausg. 21/1.
1930.) _________________  H e i n e .

[russ.] Dmitrij Ssemjenowitsch Bjeljankin, Tabellen zur Umrechnung von chemischen Ana-
lysen der Mineralien und Gesteinsarten. Leningrad: Verlag Lenincrader Prawda 1930.
(4 S.) Rbl. 0.15.

Norman Hackney, The quantitative analysis of inorganic materials. London: Griffin 1930.
(37,8 S.) 8°. 30 s. net.
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

E. F. Armstrong, Leitende Gesichlspunkte in der chcmischen Industrie. All
gemeine Betraehtungen uber die Bedeutung der Schwefelsaure ais Grundpfeiler fiir 
die chem. Industrie sowie iiber die Olgewinnung aus Naturgasen, die Nutzbarmachung 
der Crackgase, die Katalyse u. die techn. Bedeutung der Fermente. (Chem. Age 22. 
196—98. 1/3. 1930.) S ie b e r t .

Hans Wollenberg, Eine kostenlose Erzeugung von eleklrisclier Energie in ćhemisćhen 
Fabriken. Vf. sehliigt die Ausnutzung der in chem. Betrieben aus hochstehenden 
Behaltern, wie Kondensatoren, Kiihlern u. Dephlegmatoren, abstiirzenden Wasser- 
mengen durch besonders konstruierte Turbinen vor. (Chem.-Ztg. 54. 9. 1/1. 1930. 
Berlin.) S i e b e r t .

F. A. Bureau, Herstellung und Vcrfliissigung einiger Gase. tjberblick iiber dio
Entw. der Herst. fl. Gase. (Canadian Chem. Metallurgy 14. 41—42. 51. Febr. 1930. 
Montreal, Canadian Liąuid Air Co. Ltd.) S i e b e r t .

W. E. Gibbs, Krystallisationstechnologie. Eine Zusammenfassung des modernen 
Standes der Kenntnis. (Chem. Trade Journ. 86. 226—29. 7/3. 1930.) R. K. Mu l l e r .

Irvin L. Murray, Graphische Lósung von Próblemen der Wiedergewinnung von 
Losungsmitleln durch Auswasclien. Aus dem graph. aufgetragenen Verhaltnis der 
Fliichtigkeit von Lsgg. der aus den Gasen auszuwasehenden fliichtigeren Komponenten 
in der schwerer fliichtigen Waschfl. u. dieser selbst u. dem RAOULTschen Gesetz wird eine 
Konstantę S  fiir verschiedene Molkonzz. X  berechnet, mit der dasFluchtigkeitsverhaltnis 
zu korrigieren ist. Dann wird derMolenbruch der fliichtigeren Komponenten im Gas gegen 
X  aufgetragen. Zwischen dieser Kurve u. einer nach denKonz.-Verhaltnissen vor u. nach 
demWascher berechneten wird bei der tatsachlich im Gas vorhandenen Konz. an leichter 
fliichtiger Komponenten eine Waagerechte gezogen. Die Zahl der senkrechten Stufen, dio 
bis zum Nullpunkt von dieser Linie aus gebildet werden kónnen, ergibt die zur Aus- 
waschung notwendige Menge an Waschmittel. (Ind. engin. Chem. 22. 165—67. Febr.
1930. South Charleston, W. Va.) R. K. Mu l l e r .

J. S. F. Gard und R. S. Robinson, Die Isolation erhitzter und gekuhlter Ober-
fldchen. Zusammenfassender Vortrag iiber die Entw. u. den gegenwartigen Stand 
des Problems der Warmeisolation mit vergleichender Tabelle iiber dio Wrkg. ver- 
schicdener Isolierstoffe, Formeln u. Beispielen fiir die prakt. Anwendung. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 49. Transact. 125—38. 7/3. 1930.) R. K. Mu l l e r .

C. Fabry, Wdrmeschutz mittels Schlackanv;ohe. Nach GUTTMANN hat die Sehlacken- 
wolle, wenn sie lose geschichtet ist, einen Porenraum von etwa 97°/0; dio GroCe des 
Porenraumes ist allgemein abhangig von der Dichte, mit der die Schlackenwolle zu- 
sammengepreCt wird. Von besonderer Wichtigkeit ist die Warmebestandigkeit der 
Schlackenwolle; fiir ihre Bcurteilung ais Warmeschutzmittel ist ferner die chem. Zus. 
von Bedeutung. Die Zus. der Isola-Schlackenwolle ist: 33,27% Si02, 1,60% Fe20 3, 
17,90% A120 3, 40,45% CaO, 5,55% MgO, Spuren von S, 0,00% S02. Die Schlacken
wolle fiir Isolierzwecke wird heute meistens nicht ais Nebonerzeugnis, sondern nach 
einem hesonderen Herst.-Verf. gewonnen. Die Betriebserfahrungen mit reinen 
Sehlackenwolle-Isolicrungen kónnen ais gut bezeichnet werden. (Warme 53- 107 
bis 108. 15/2. 1930.) K a l p e r s .

Ludwik Wasilewski und Maciej Mączyński, Untersuchungen iiber Warme- 
isoliersioffe. Es wird ein modifizierter PoENSGEN-App. zur Best. des Warmeleitver- 
mogens von Isoliermaterialien besehrieben. (Przemyśl Chemiczny 14. 73—83. Febr. 
1930. Warschau, Chem. Forsehungsinst.) SCHONFELD.

Rudolf Kobsa, Versuche iiber Frigidin-Spezial der Firma J . Medinger und Solinę 
im ' Vergleiche mit anderen gebrauchlichen Kuhlsolen: Quantitative u. qualitative Ver- 
gleichsverss. ergaben, daB die Kiihlsole „Frigidin-Eiscnspezial“ in einer Starkę von 20 
bis 30° Bć eine Solo darstellt, die andern Kuhlsolen insofern iiberlegen ist, ais sie einen 
ausgezeichneten Schutz gegen die Korrosion von Eisen, Stahl, Cu, Zn, Messing, Bronze 
u. Pb gewahrleistet. Bei Cu wurde mit der Spezialkiihlsole ,,Frigidin-Kupferspezial“ 
eine noch bessere Wrkg. beobaehtet. (Ztschr. Eis- u. Kalte-Ind. 23. 25—28. Marz.
1930. Wien, Techn. Hochsch.) S i e b e r t .
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Werner Dautwitz, Scliweiz, Ilerstellung von saure- oder alkalibestdndigen Ver- 
packungstnaterialien. Beliiilter aus Papier- oder Holzstoff, welehe mit Paraffin, Fetten, 
Waehs, Bitumen o. dgl. impriigniert sind, werden dadureh gegen Alkali u. Saure wider- 
standsfahig gemaeht, daB man den Impragnierungsmaterialien Stoffe einverleibt, die 
sich mit Alkalien oder Sauren yerbinden. Derartige Behalter eignen sich besonders 
ais Yerpackungsmaterial fiir Schmierseife bzw. fl. Seife. — Man ldst das Impragnierungs- 
mittel, z. B. Paraffin, in einem fliichtigen Lósungsm., z. B. Benzin oder CnIfG, u. be- 
handelt diese Lsg. mit geeigneten Sauren, z. B. CH3-COOH, CH3 • CH • OH • COOH, 
H3B03 u . a., bis zur Emulsionsbldg., wobei man zweckmaBig noch ein Schutzkolloid, 
z. B. Latex oder Gummilsg., zufiigt. Nach dem Auftragen der Emulsion u. Verdunsten 
des Lósungsm. erhalt man einen gesehmeidigen Oberzug, der in gleicher Weise gegen 
W. u. Pette abstoBcnd wirkt u. in dcm die Saureteilchen in feiner Vertcilung enthalten 
sind. (Hierzu vgl. noch E. P. 666244; C. 1930. I. 460.) (F. P. 674709 vom 7/5. 1929, 
ausg. 31/1. 1930. Oe. Prior. 11/5. 1928.) D r e w s .

Jean Zwicky, Maidenhead, England, Vorrichtung zum Scheidcn von strómenden 
Fliissigkeitsgemischen, in der das Gemisch von unten ber durch ein Rohr dem oberen 
Teil des Abscheideraums zugefiihrt, alsdann durch eine iiber das Ende des EinlaB- 
rohrs gestulpte Glocke nach unten gelenkt u. schlieBlich der leichtere Bestandteil 
nach oben abgefuhrt wird, dad. gek., dafi der Querschnitt des Ringspaltes zwischen 
EinlaBrohr u. Glocke erheblich kleiner ist ais der des EinlaBrolrrs an seiner Mundung. 
(D. R. P. 490 414 KI. 12d vom 17/12.1924, ausg. 28/1.1930. E. Prior. 17/12. 
1923.) H o r n .

The Silica Gel Corp., iibert. von: B. Miller, Baltimore, Reinigen von Fliissig- 
keiłen. Es werden feste Adsorbentien verwcndet, welehe Poren von einer solchen 
GroBe haben, daB sie in einer W.-Dampfatmosphiire bei 22 mm Hg-Druck u. 30° 
nicht weniger ais 10% ihres Eigengewichts W. adsorbieren. Die in den Adsorbentien 
adsorbierten Stoffe werden mit W.-Dampf oder mit h., nicht oxydierendcn Gasen 
ausgetrieben oder aus diesen abdestilliert. (Can. P. 273 062 vom 9/6.1924, ausg. 
9/8. 1927.) H o r n .

Anglo-Persian Oil Co., Ltd., London, A. E. Holley, Worthing, und O. E. Mott, 
Middlesex, Vorriclitung zum Beluindeln von Fliissigkeiten mit Fliissigkeiten, insbesondere 
zum Wasehcn von Ólen mit Sauren oder Laugen. Die Vorr. besteht aus paarweise 
zusammengestellten Wasch- u. Trennapp. Die FU. kónnen unabhangig voneinander 
u .  T o r a  Bedarf zugefiihrt werden. Die schwerere Fl. wird zweckmaBig teilweise im 
Kreislauf durch die Mischapp. gesebiekt. (E. P. 321200 vom 3/7.1928, Auszug 
veróff. 27/12. 1929.) H o r n .

Rudolf Frank, Wien, Vorrichtung zum Mischen und Sdtligen von Gasen mil Fliissig
keiten, bei welcher Gas durch eine in einem Behalter befindlichc Fl. durehgedriiekt 
wird, dad. gek., daB in dem Behalter linsenfórmige Hohlkorper angeordnet sind, welehe 
das durch die Fl. durehgefiihrte Gas so leiten, daB eine Wirbelung in der Fl. u. innige 
Mischung dieser mit dem Gas stattfindet. (Oe. P. 115 458 vom 23/5.1928, ausg. 
27/12. 1929.) H o r n .

G. R. Atkins, G. H. C. Corner und Imperial Chemical Industries, Ltd., 
London, Waschen von Gasen. Die Gase werden zwecks Entfernung von Staub bei 
dem Eintritt in das ReinigungsgefaB mit W. bespriiht u. sodann gegen geriffelte 
Widerstandswande geleitet, die ebenfalls mit W. berieselt werden. (E. P. 321268 
vom 4/9. 1928, ausg. 28/11. 1929.) H o r n .

Chemische Werke „Lothringen" G. m. b. H., Gerthe (Erfinder: F. Rottmann 
und F. Erohmeyer), Absorptionsnorrichtung fiir Gase und Dampfe. (Schwed. P. 63 053 
vom 18/6. 1925, ausg. 31/5. 1927. D . Prior. 10/7. 1924. — C. 1926. I. 2225 [F. P.
599793].) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Verfahren und Vorrichtung zum 
Trennen von Gasen und Fliissigkeiten unter Druck. Die Mischung wird in eine unter 
Druck stehende Vorr. eingefiihrt, in der automat, ein bestimmter Fl.-Stand aufrecht- 
erhalten wird. Die getrennten Gase u. Fil. werden aus gesonderten Ableitungen ab
gefuhrt. (F. P. 665 420 vom 7/12. 1928, ausg. 18/9. 1929. E. Prior. 31/12. 
1927.) H o r n .

George William Riley und Ernest Scott & Co. Ltd., London, Trocknen von 
Materialien. Luft oder andere Gase werden in den Trockenraum zum Trocknen der 
M aterialien eingefiihrt u. sodann auBerhalb dieses Raumes gekiihlt, wodurch das in 
ihnen enthaltene W. kondensiert wird. Die Gase werden dann, gegebenenfalls in Ge-
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misch mit brennbaren Gasen in einen Ofen geleitet. Die Abgase konnen durch den 
Schornstein abgeleitet oder wieder in den Troekenraum eingefilhrt werden. Das Verf. 
soli besonders bei solchen Trockenprozesscn verwendet werden, bei denen schlechte 
Geriiche entstehen. (Austr. P. 17 295/28 vom 10/12. 1928, ausg. 6/8. 1929. E. Prior. 
24/12. 1927.) H o r n .

Lothar Wolf und Karl Kunze, Halle a. S., Entfernung der ol- und fetthaltigen 
Aussclieidungen in den Heizkammern dampfbeheizter Trockewoorrichtungen fiir Kohle 
durch Einw. chem. indifferenter Losungsmm., dad. gek., daB das den Heizkammern 
zugefiihrte w. Losungsm. nach Aufnahme der Verunreinigungen einer Verdampfungs- 
u. Kondensationseinrichtung zulauft, durch welclie eine vollstandige Befreiung des 
Losungsm. von den aufgenommenen Verunreinigungen erfolgt, so daB den zu reinigenden 
Kammern standig reines Losungsm. im Kreislauf zugefiihrt wird. — 6 weitere An- 
spriiche. — Ais Losungsm. ist Bzl. genannt. (D. R. P. 478 637 KI. 82a vom 1/7. 1927, 
ausg. 5/7. 1929.) D r e w s .

Lothar Wolf und Karl Kunze, Halle a. S., Entfernung der ol- und fetthaltigen
Verunreinigungen in  dampfbeheizten Trockcnvorriclitungen durch Einw. yon Losungsmm. 
nach D . R. P. 478637 bei der Anwendung auf Rohrentrockner, dad. gek., daB der 
Rohrentrockner nur soweit mit dem Losungsm. gefiillt wird, daB wahrend der Drehung 
des Trockners alle mit Ol- u. Fettablagerungen behafteten Teile mit dem Losungsm. 
in Beriihrung kommen, u. daB der Umlauf des Losungsm. wahrend der Drehung des 
Trockners durch die Dampfleitungsstutzen erfolgt. (D. R. P. 480 408 KI. 82a vom 
11/2. 1928, ausg. 31/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 478637; vorst. Ref.) D r e w s .

Lothar Wolf und Karl Kunze, Halle a. S., Entfernung der ol- und fetthaltigen 
Ausscheidungen in den Heizkammern dampfbeheizter Trockenvorrichtungen nach D . R. P. 
478637, 1. dad. gek., daB mit dem Losungsm. gleichzeitig Erisehdampf von etwa 4 bis 
5 at in die zu reinigenden Heizkammern geleitet wird. — 2. dad. gek., daB ais Reinigungs- 
masse ein Gemiseh aus 40% Bzn. u. 60% Trichlordthylen verwendet wird, so daB die
D . der Mischung hoher ais die des W. ist, wobei Bzn. mit einem Kp. von 80—90° zur 
Verwendung kommt. (D. R. P. 492 403 KI. 82a vom 12/12. 1928, ausg. 22/2. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 478637; vorvorst. Ref.) D r e w s .

Gesellschaft fiir Lindes Eismaschinen Akt.-Ges., Hollriegelskreutli b. Munehcn, 
Zerlegung von Gasgemischen durch Verflussigung und Rektifikation. (D. R. P. 492 230 
KI. 17g vom 1/10. 1927, ausg. 21/2. 1930. — C. 1929. I. 568 [E. P. 297842].) D r e w s .

Nikodem Caro und Albert R. Frank, Berlin (Erfinder: Rudolf Wendlandt und 
Thomas Fischer, Piesteritz), Verfahren zur gefahrlosen Durchfuhrung zur Explosion 
befahigter Gasreaktionen, ausgenommen das Verf. gemaB Pat. 461 369, insbesondere 
an Kontakten, dad. gek., daB im Bewegungssinn der Gase vor oder unter dem Rk.-Raum 
bzw. dem Kontakt eine Fl.-Saule uber einem den Gasdurchtritt ermoglichenden Boden 
angeordnet ist, durch die das zur Umsetzung zu bringende explosible Gasgemisch 
hindurchperlt. Ais Beispiel ist die Chlorierung non CHt u. Erdgas angefiihrt. (D. R. P. 
488 501 KI. 12g vom 11/7. 1926, ausg. 18/2. 1930.) H o r n .

Harry N. Holmes, Ohio, Verfahren zum Impragnieren von trockenen porósen Gelen 
mit MetaUen oder anderen unlóslichen Stoffen. Die Gele, welche mkr. oder ultramkr. 
Poren enthalten konnen, werden mit Lsgg. der einzufuhrenden Stoffe behandelt, so daB 
die Lsgg. alle Poren durchdringen. Die Gele werden dann bei Tempp. erhitzt, bei denen 
Rkk. nicht eintreten konnen, u. sodann bei Tempp., bei denen eine Zers. der Lsgg. ein- 
tritt. Die Metalle lagern sich hierbei an den Wanden der Poren ab. Es werden nach 
diesem Verf. insbesondere Katalysatoren aus Silicagel mit eingelagertem P t oder Ag 
hergestellt. (A. P. 1739 306 vom 13/8. 1927, ausg. 10/12. 1929.) H o r n .

Franz Hemmelmayr, Chemisehe Technologie fur Bauingenieure und verwandte Berufe. 
S tu ttgart: F. Enke 1930. (IX , 123 S.) 8° =  Enke’s Bibliothek f. Chemie u . Technik
unter Berucks. d. Yolkswirtschaft. Bd. 18. M. 7.— ; Lw. M. 8.50.

Franz Hemmelmayr, Chemisehe Teehnolgie fiir Maschineningenieure und verwandte Berufe. 
S tu ttgart: F . Enke 1930. (VII, 129 S.) 8° =  Enke’s Bibliothek f. Chemie u. Technik
unter Berucks. d. Volkswirtschaft. Bd. 17. M. 7.— ; Lw. M. 8.50.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
R. Griin, Die Explosionsgefahr bei Anstricharbeiten und ihre Beseitigung. Vf. 

beschreibt einige Explosionen, dic im vergangenen Jahre wahrend oder im AnschluB



2602 1-Im . E l e k t r o t e c h n ik . 1930. I.

an die Vornahme von Anstricharbeilen stattfanden. (Korrosion u. Metallschutz 6. 
34—40. Eebr. 1930. Dusseldorf.) S i e b e r t .

— , Explosion einer Naphtlmlindestillalionsanlage. Vorlaufiger Untersuchungs- 
bericht einer Explosion der Eraktionskolonno einer i^ap/i/ŻWindestillationsanlage in 
einem Werk der Y o r k s h i r e  T a r  D e s t i l l e r s ,  L t d . ,  in Knottingley am 
17. Sept. 1929. (Chem. Age 22. 198—99. 1/3. 1930.) S i e b e r t .

Adolf Barth, Zur Absorption von Gusen und Luftferunreinigzingen unter tlber- 
druck. Bei der Absorption schwer absorbierbarer Gase u. Gasgemische, wie sie ais 
Luftvcrunreinigungen in den Salmiakdampfen der Eeuerverzinkung vorliegen, ebenso 
bei fluBsaurehaltigen Dampfen u. Alkali- u. Saurediimpfen in stark yerdiinnter Eorm, 
genugt es, die Wechsehvrlcg. zwischen Gas u. dem ais Absorptionsmittel dienenden 
W. bei ganz geringem Uberdruck vorzunehmen. Schon ein Uberdruck yon 50—100 mm 
Wassersaulo ist ausreichend, um eine wesentlich yerbesserte Absorptionswrkg. zu 
erzielen. In  einfachster Weise wird dieser Uberdruck durch gewóhnliche Ventilatoren 
erzeugt. Vf. gibt allgemeine Bichtlinien fiir eine brauchbare Saugwrkg. u. die Ab- 
sorption unter geringem Uberdruck u. beschreibt ein Beispiel einer Entliiftungsanlage 
mit Uberdruckabsorptionsturm. Durch die Absorption unter Uberdruck kann man 
auch schwer zu absorbierende Gasverunreinigungen nicht nur von ihrer Entstehungs- 
stelle abfuhrcn, sondern auch prakt. derartig reinigen, daB bei ihrem Austritt in die 
Umgebung eine schadigende Wrkg. nicht stattfinden kann. (Cliem.-Ztg. 54. 143 
bis 144. 19/2.1930. Erankfurt a. M.) S i e b e r t .

H. E. Shiver, Chemischer Krieg. II. Klassifizierung, Herslellung und Eigen- 
scliaften der Agenzien. (I. vgl. C. 1930. I. 1668.) Dio chem. Kriegsmittel werden ein- 
geteilt in die eigentlichen Kampfgase (Senfgas, Phosgen, Ghlorpikrin, weiper P, Lewisit 
[f}-Chlorvinyldichlorarsin]), in die Reizgase (Bfornbenzylcyanid, Chloracetophenon, Di- 
phenylchlorarsin, Diphenylaminochlorarsin), dio Schirmstoffe (weiBcr P, Hexachbrathan, 
TiClit Oleum) u. die durch Feuer bzw. Korrosionswrkg. zerstorend wirkenden Sub- 
stanzen (weiBer P, Senfgas, Phosgen). Die techn. Herst. u. dio Eigg. der einzelnen Stoffe 
werden beschrieben. (Journ. chem. Education 7. 95—108. Jan. 1930. South Carolina, 
Spartanburg, Converso C o l i . ) _________________  L e s z y n s k i .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibeit. von: Walter Zisch, 
Frankfurt a. M., Sauerstoffhaltiges Luftreinigungsmitlel, bestehend aus 100 Teilen Alkali- 
superoxyd, dcm wenigstens 9 Teile W. in fein verteilter Form zugesetzt werden, z. B. 
23 Teile W , u. eventl. ein Oxyd der Fe- u. Mn-Gruppe. (A. P. 1745 465 vom 31/1.
1929, ausg. 4/2. 1930. D. Prior. 30/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

III. Elektrotechnik.
Urlyn Clifton Tainton, V. St. A., ElektrolyliscJie Verfahren. Um bei elektrolyt. 

Verff., welche unter Gasentw. verlaufen, Zerstorung der Zuleitungen, GefaBwande u. dgl. 
durch yerspritzte Elektrolytteile zu yermeiden, werden den Badern schaumerzeugende 
Stoffe, wie Teerabkommlinge, Kresolsaure oder andere organ. Stoffe, zweckmaBig 
auch geringe Mengen Si(OH)., zugesetzt. (F. P. 674467 yom 2/5. 1929, ausg. 29/1.
1930.) K u h l i n g .

International General Electric Co., Inc., New York, iibert. yon.- Allgemeine
Elektricitats-Ges., Berhn, Isolierstoffe. Kaolin, Talkum oder BaSO( werden fiir sich 
oder unter Zusatz von Glimmer oder Asbest in Glasfliissen gleichmaBig verteilt. (E. P. 
315 265 yom 26/6. 1929, Auszug yeroff. 4/9. 1929. Prior. 10/7. 1928.) KUHLING.

International General Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Allgemeine 
Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Elektriscke Isolatoren. Mischungen yon Glas u. 
Asbest oder Glimmer werden zwecks Vermeidung von Verfarbung der Oberflaclien, 
in Formen gepreBt, welche aus rostfreiem Stahl bestehen, oder dereń PreBflachen mit 
Ni oder Cr bedeckt sind. (E. P. 315 303 vom 26/6. 1929, Auszug veróff. 4/9. 1929. 
Prior. 11/7. 1928.) K u h l i n g .

Leon Verhaert, Erankreich, Elektrisclies Isoliermitle 1 fur Jiolie Spannungen. Ge- 
mische von Pb3Oj, PbO, SnO?, Bi20 3 o. dgl., MnOa, CoO, NiO, Cr30 3 o. dgl., NaN03, 
KN03, Ca(N03)2 o. dgl., u. Si02 (Sand) werden geschmolzen, um die zu isolierenden 
Gegenstiinde herumgegossen u. einem hohen Druck ausgesetzt. (F. P. 675 099 yom 
3/10.1928, ausg. 5/2. 1930.) K u h l i n g .
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Radio Patents Corp., New York, iibert. yon: Emil PfifJner, Freiburg, Schweiz, 
Metalliiberzuge auf Isoliersloffen. Bei den in bekannter Weise unter Verseifung der 
Oberflache auf Platten von Colluloseestern erfolgenden tjbcrzichen eines Isolierstoffes 
mit einer Metallschicht, wird zunachst eine metali. Zwischenscliicht auf dem Isolier- 
stoff gebildet. Der metali. Nd. wird durch Zusatz eines Metallsalzes, z. B. einer ammonia- 
kal. Lsg. von AgN03, zu der yorseifenden Lsg. u. Red. des Ag durch Umsetzung mit 
der freien Cellulose erzeugt. Auf dieser metali. Zwischenscliicht haftet der sekundiir 
aufgetragene leitende tlberzug gut. (A. P. 1 744 281 yom 11/11. 1926, ausg. 21/1. 1930.
D.Prior. 12/11. 1925.) H e i n e .

Radio Patents Corp., New York, iibert. von: Emil Pfiffner, Freiburg, Schweiz, 
Metattisieren von Isolierband. Der in A. P. 1731261 (C. 1928. I. 238; Oe. P. 107435) 
beschriebene ProzeB zur Metallisierung der Oberflache von Isolierbandern wird yer- 
bessert, wenn zwischen der jedesmaligen Red. u. Wiederauftragung des Metallsalzes 
ein Waschen des Isolierbandes erfolgt, um eine Verunreinigung der Metallsalzlsg. durch 
das reduzierende Mittel zu yermeiden. (A. P. 1741 477 vom 25/3. 1926, ausg. 31/12.
1929. D.Prior. 2/1. 1926.) H e i n e .

C. W. Becker, Dobrawa pri Jesenicah, Jugoslayien, Dauer-Kolileelektrode. In 
eine metallarmierte Kohleelektrode wird ein Kern eingestampft, der in der Hitze 
zusammensintern kann, ohne daB bei dem AussehluB von Luft eine Oxydation eintritt. 
Die Belastung der Elektrode pro qcm kann gegeniiber den bekannten Elektroden 
erhoht werden. (Vgl. Zentralbl. d. Hiitten- u. Walzwerke 31. 82—84; C. 1927- I. 1995.) 
(Schwed. P. 62768 vom 24/3. 1924, ausg. 13/4. 1927. Oe. Prior. 11/5. 1923.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Pfleiderer, 
Fritz Sponn, Ludwigsliafen a. Rh., Paul Gmelin und Karl Ackermann, Mannheim), 
Elektroden fiir Sekundarelemente, insbesondere solclie mit alkalischen Elektrolyten, dad. 
gek., daB akt. M. in die Poren eines zusammenhangenden porósen, metali, leitenden 
Materials von geeigneter Form eingebracht ist. — Ais Materiał fiir das Formstiick 
wird z. B. Ni oder Fe30 4 genannt, die gepreBt u. dann zunachst mit einer Lsg. des dio 
akt. M. liefernden Metalls getrankt werden. Das Metali wird dann durch Rk. u. Red. 
niedergeschlagen. Man erhalt einen porósen, hochleistungsfahigen Elektrodenkorper. 
(D. R. P. 491498 KI. 21b yom 6/7. 1928, ausg. 18/2. 1930.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sammler. Ais akt. M. in 
alkal. Sammlern wird pulverformiges Ni oder Fe verwendet, das durch Zers. der ent- 
sprechenden Carbonyle gewonnen ist. Die Metallpulver werden im H-Strom gegluht 
u. durch Pressen oder Sintern geformt. (E. P. 310 383 yom 25/11. 1927, ausg. 23/5.
1929.) H e i n e .

Kaiser-Wilhelm-Institiit fiir Eisenforschung E. V., Dusseldorf (Erfinder:
Hermann Schmidt, Aachen), Akkumulatorenplatte, die ganz oder teilweise aus einer 
Vereinigung eines Faserstoffes, insbesondere von Holz oder Rohr, mit Pb oder einer 
Pb-Legierung besteht, die durch Einpressen oder Einsaugen des schmelzfl. Metalls 
in den Faserstoff hergestellt worden ist. — Das Holz. ergibt einen guten Trager fiir 
den Bleischwamm u. steigert die Kapazitat der Elektrode. (D. R. P. 491796 KI. 21b 
vom 20/5. 1928, ausg. 19/2. 1930.) H e i n e .

Batterien- u. Elemente-Fabrik System Zeiler Akt.-Ges., Berlin, Verfahren 
zur Gewinnung von Isolier- und Vergu/3massen, insbesondere fiir elektrische Elemente 
und Batterien. (D. R. P. 490543 KI. 39 b yom 31/3. 1925, ausg. 29/1.1930. — C. 1928.
II. 1247 [F .P . 637 531].) S a r r e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhovcn, Holland (Erfinder: Antonius 
de Graaff, Eindhoven), Gezogener Wolfram-Gliihkórper fiir elektrische Lampen und 
Entladungsrohren. (D. R. P. 491 687 KI. 21f vom 4/5. 1924, ausg, 17/2. 1930. Holi. 
Prior. 17/5. 1923. — C. 1924. II. 1727 [E. P. 216124].) H e i n e .

Siiddeutsche Telefon-Apparate-, Kabel- und Drahtwerke Akt.-Ges., Niirn- 
berg, Verfahren zur Herstellung von Vakuumgefd[ien mit mehreren Elektroden, dad. 
gek., daB dio in diesen yerwandten Metalle, fiir welche eine Notwendigkeit der Ent- 
gasung durch Gliihen auf der Pumpe besteht, yor dem Einschmelzcn in das GefaB 
mit einem Gase gesiitt. werden, fiir welches die Pumpgeschwindigkeit gegeniiber der 
atmosphiir. Luft groBer ist, zum Zwecke, die Entgasungszeit herabzusetzen. — Die 
fiir die VakuumgefaBe zur Verwendung kommenden Metalle werden z. B. in H-Atmo- 
sphiiren yorgegliiht, sattigen sich mit H u. yerlieren hierdurch die Aufnahmefahigkeit 
fiir N oder Luft, so daB die eigentliche Pumparbeit wesentlich abgekiirzt wird. (D. R. P. 
492314 KI. 21g yom 27/10. 1921, ausg. 21/2. 1930.) H e i n e .
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Warnford Moppet, Vanclusc, Australien, Ronłgenrdhren mit einer Antikathode 
aus U u. ein oder mehreren Schirmcn, die gleichfalls aus U bestehen. (Can. P. 272 280 
vom 10/8. 1925, ausg. 12/7. 1927.) H e i n e .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Verfahren zum Her- 
stellen von Kathoden fiir Entladungsrohren, bei dem eine erhitzte metali. M. auf einen 
tragenden Teil aufgespritzt wird, dad. gek., daB der metali. M. vor dem Aufspritzen 
Stoffe beigemischt werden, dio eine hohe Elektronencmission besitzen (Sr-, Ba-, Ca- 
Verbb.). — Die Teilchen der akt. M. werden hierbei in das Scbutzmetall eingebettet 
u. haften gut auf der Unterlagc. (D. R. P. 492 336 KI. 21g vom 28/7. 1925, ausg. 
21/2. 1930.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kondensatoren. Pulver- 
formige, elektr. leitende Stoffe, z. B. Graphit, werden in fl. Papiermasse eingeriihrt 
u. mit dem Papier ausgewalzt. Die entstehenden Blatter werden mit einer Lacksehieht 
verschen u. aufeinandergeklebt. (E. P. 310 625 vom 22/3. 1928, ausg. 23/5.
1929.) H e i n e .

Fansteel Products Co., Inc., Nord Chicago, V. St. A., ubert. von: Edgar 
W. Engle, Lako Forest, und Harold L. Olesen, Highland Park, Illinois, Elektro- 
lytischer Kondensator. Ta- u. Mo-Bleche werden mit einer Zwischenlage von in H2S0., 
getriinktem Asbest aufeinander gelegt u. spiralformig zusammengerollt. Die Ta-Elek- 
trode wird dann formiert u. hierauf die Rolle in einem saurefesten Behalter angebracht 
u. mit fl. S yersiegelt. Geringer Raumbedarf bei grofier Oberflache u. die Unmoglichkeit, 
Fl. zu verspritzen, werden ais Vorteil geltend gemacht. (A. P. 1744 302 vom 14/3.
1927, ausg. 21/1. 1930.) ■ H e i n e .

Samuel Jm. Allen, Cincinnati, V. St. A., GleichricJiter. Der elektr. Widerstand 
eines Cu20-Gleichrichters wird vcrmindert durch Abschrecken der im elektr. Ofen 
oxydierten Cu-Platte von ca. 450—880° lierab in W. oder anderen inerten Fil. (A. P. 
1746 511 vom 26/5. 1927, ausg. 11/2. 1930.) H e i n e .

Walter O. Snelling, Allentown, Pennsylvanien, Gleichrichler. Ein detektor- 
artiger Gleichrichtcr ergibt sich durcli Rk. von Metalloxyd, z. B. Mennige, u. S u. 
anschlieBendes Pressen des erhaltenen Sulfids zu einem porosen Korper. (A.P. 1742 324 
vom 26/1. 1923, ausg. 7/1. 1930.) H e i n e .

William D. Dooley, Chicago, Elektroiyt fiir Gleichrichler, Kondensatoren u.dgl., 
bestchend aus 30°/o Wasserglas, 5% N aO H , 5% Gelatine u. 60% H 20 .  Der Elektroiyt 
halt sich lange unveriindert u. bildet auf der Elektrode einen fest haftenden Film. (A. P. 
1748 011 vom 18/7. 1927, ausg. 18/2. 1930.) H e i n e .

IV. Wasser; Abwasser.
R. Stumper, Die Aufbereitung des Kesselspeiseirnssers. Vf. behandelt die ver- 

sohiedcnen Wasseraufbcreitungsmcthoden hinsichtlich ihrer Eignung entsprechend 
dem jeweils zur Verfiigung stehenden Rohwasser, u. bcspricht im AnschluB daran 
die Entgasung. (Arcli. Warmewirtśbh. 11. 75—80. Marz 1930. Esch [Luxem- 
burg].) S p l it t g e r b e r .

Rene Escourrou, Die Verhinderung von Steinansalzen in den Dampfkesseln. 
Nach Schilderung der durch Steinbldg. im Dampfkesselbetrieb auftretenden Schwierig- 
keiten behandelt Vf. die Anwendung von minerał. (Phosphat) u. organ. Kessclstein- 
gegenmitteln (Gerbsiiuren, Pflanzenschlcime, Zellstoffextrakte usw.). (Chim. et Ind.
23. 273—93. Febr. 1930.) S p l it t g e r b e r .

G. Ornstein ynd R. Kroke, CMorkupferung und Cldorsilberung in  der Wasser- 
und Abwasserbehandlung. Bei gemeinsamer Anwendung yon ChJorung u. Metall- 
beriihrung ergibt sich eine keimabtótende Wrkg., die dicjenige der Summę der Einzel- 
komponenten erheblich iibertrifft. — Beschrieben wird eine brauchbare Anwendungs- 
weise. (Gesundheitsing. 53. 153—57. 8/3. 1930. Berlin, Chlorator G. m. b. H.) Spl.

C. A. Cameron, Reinigung von Abwasser. Kurz gehaltene Beschreibung der in 
Australien gebrauchlichen Abwasserreinigung. (Ind. Austral. Mining Standard 83. 
94. G/2. 1930.) S p l it t g e r b e r .

H. Bach, Beitrage zur Abimsseruntersuchung. Bestimmung der ungelosten Stoffe.
CVgl. C. 1929. II. 2925.) Fortsetzung des Berichts. (Gesundheitsing. 53. 132 
bis 139. 1/3.1930. Essen, Emscbergenossenschaft.) S p l it t g e r b e r .
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John W. Markley, Washington, und George F. Elliott, Waynesburg (Penn- 
sylvanien), Mittel zur Entjernung von Kesselslein und ahnlichen Ansdlzen, bestehend 
aus Bohpetrolcum, Kartoffeln, Eichen- u. WalnuBrinde, Kirschbaumrinde u. K 2C03. 
Das Prod. wird mit der dreifachen Menge W. angeriihrt u. jeden Tag etwa 30 Tage 
lang ein Teil der M. in den Kessel liineingegeben, der z. B. jeden funften Tag abgelassen 
oder ausgeblasen wird. (A. P. 1747638 vom 15/4. 1929, ausg. 18/2. 1930.) BI. F. Mu.

Fred O. Paige jr., Hammond, Indiana, iibert. von: Arthur Romayne Moberg, 
Minneapolis, Minnesota, Mittel zur Wasserreinigung. Das zur Klarung wss. Fil. be- 
nutzte Koagulationsmittel besteht aus einer Lsg. von FeCl3, in der peptisiertes Al(OH)3 
vorlianden ist. Das Verhaltnis von Fe żu Al soli zwischen 1 :5  u. 1 :1  licgen. Man 
stellt das Mittel her, indem man 8 Teile A1C13 in 20 Tcilen W. lóst u. danach 3 Teile 
NH,OH zufiigt, um Al(OH)3 auszufallen. Letzteres wird abfiltriert u. mit 16 Teilen 
einer konz. Lsg. von FeCl3 zusammengebracht. (A. P. 1 747 177 vom 15/4. 1929, 
ausg. 18/2. 1930.) D r e w s .

Permutit Akt.-Ges., Deutsehland, Ilerslellung kiinstlicher Basenaustauscher. Die 
Basenaustauscher werden in an sich iiblicher Weise durch Umsetzen in wss. Lsg. oder 
durch Zusammensclimelzen der zum Basenaustausch geeigneten Stoffe erhalten. Es 
ist jedoch darauf zu achten, daB das Verhaltnis der im Endprod. Metalloxyd bildenden 
Substanzen zum Si02 derart gesteigert wird, daB eine Abgabe von Si02 wiihrend des 
Enthartungsvorganges nicht mehr stattfindet. Zu diesem Zweck kann man auch 
dem Endprod. einen solchen UberschuB an Metalloxyd erteilen, daB letzteres auBerdem 
nocli die im W. vorhandene Si02 aufnimmt. Die Regenerierung dieser M. erfolgt kon- 
tinuierhch oder period., gegebenenfalls unter Druck, durch Si02 losende Substanzen, 
wie Alkalilsgg., w. W., C02. — Man schm. 60 Teile Na2C03, 33 Teile K 2C03, 40 Teile 
Feldspat u. 37—39 Teile Si02-armen Ton. Das Endprod. wird in iiblicher Weise 
liydratisiert. — 9 weitere Beispiele sind angegeben. (F. P. 676 930 vom 20/6. 1929,
ausg. 28/2. 1930. D . Prior. 23/6. 1928.) D r e w s .

Edward T. Turner, Dayton (Ohio), Wasserenthiirtungsapparat, bestehend aus 
einem zylindr. GefiiB, das mit zwei verschieden stark wirkcnden Enthiirtungsmassen 
beseliickt ist, z. B. mit Glauconit u. mit kiinstlichem Zeolith, die auch gleichzeitig 
durch gegenseitige Aufeinanderwrkg. sich regeneriercn. An Hand einer Zeichnung 
ist die App. u. der Gang des Verf. besehrieben. (A. P. 1745 563 vom 10/12. 1928,
ausg. 4/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Darco Sales Corp., iibert. von: PaulMahler, New York, Reinigen vonFarbstoff- 
abwassern durch Zusatz von akt. Kohle u. eyentl. Diatomeenerde u. eines Ausflockungs- 
mittels, bestehend aus Kalkmilch u. einem Salz, das ein unl. Hydroxyd zu bilden ver- 
mag, wie A1-, Fe- oder Cr-Salze. (A. P. 1747175 vom 3/12. 1925, ausg. 18/2.

MototarS Matsui, Uber den Kammerprozefl. 19. Gleichgewicht in der Gaspha.se 
beim Nitriervngsproze/3 der Schwefelsaurefabrikalion. (18. vgl. C. 1930. I. 1669.) Be- 
rechnung der Gleichgewichtakonstantcn K p zwischen 226 u. 552° u. der Rk.-Warme, 
der Rk. N 02 =  NO +  1/2 0 2 u. der maximalen Umsetzung im Gleichgewicht von S02, 
N 02, S03 u . NO in der Gasphase zwischen 0 u. 300°. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 33. 13 B—16 B. Jan. 1930. Tokyo, Univ., Techn.-chem. Lab.) R. K. M u l l e r

F. A. F. Pallemaerts, Die Fabrik fiir synthetisches Ammoniak bei Ostende. 
(Chem. metallurg. Engin. 35. 741—44. Dez. 1928; Ind. engin. Chem. 21. 22—29. Jan.
1929.) b W i l k e .

O. F. Kaselitz und W. Schuppe, Die Sulfatherstellung aus Hartsalz und Carnallit 
•und die Verringerung der Verluste. Um auch Langbeinit ais Zwischenprod. der K2S04- 
Darst. zu verarbeiten, versuchen Vff. bei hohen Tempp. in MgCl2-reichen Laugen 
K  an S04 zu binden. Bei einer Arbeitstemp. von 105° gelingt es, durch Verriihren von 
Schoenitlaugen mit KC1 u. wasserfreiem MgS04 die MgCl2-Konz. der Langbeinit- 
mutterlauge auf iiber 27% zu treiben. Die Berechnung zeigt, daB auf diesem Verf. 
ein selbstandigcr SulfatprozeB aufgebaut werden kann, der neben K 2S04 eine KC1- 
arme Lauge liefert. Noch einfacher lassen sich hohe K-Ausbeuten im Hartsalzbetrieb 
erreichen bei zweistufigem Arbeiten mit Zufiihrung des S04 ais wasserfreies MgS04, 
wiihrend das Arbeiten mit Kieserit wegen der geringen Losungsgescliwindigkeit un- 
gunstiger ist. Besscr ais der Hartsalzbetrieb eignet sich der Carnallitbetrieb ais Basis

1930.) M. F. Mu l l e r .
V. Anorganisciie Industrie,
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fiir die Snlfatdarst., wobei man dio gatfze KCl-Produktion zu K2S04 umsetzen kann 
u. trotzdem olrno Verdampf eine gnto Endlauge erhii.lt; ais Ausgangsprod. ist reines 
KC1 aus der k. Zers. der aus kunstliehem Carnallit gewonnenen Laugen geeignet, die 
zweckmaBig durch Eintragen von wasserfreiem MgS04 in die h. Lsg. erhalten werden. 
Fiir die eingehend beschriebenen experimentellen Unterlagen vgl. das Original. (Mitt. 
Kali-Forschungs-Anst. 1929. 91—117.) R. K. Mu l l e r .

Bureau of Mines, Calcinieren von Tczas-Polyhalit. Die K-Salze lassen sieh aus 
dem Texas-Polyhalit leicht durch siedendes W. herauslosen, wenn das fein gepulverte 
Salz vorher auf 310—475° erhitzt worden ist. Wahrend des Erhitzens zersotzt sieh der 
Polyhalit in eine amorphe Mischung von BL-, Mg- u. Ca-Sulfat; oberhalb 475°, besonders 
rasćh zwischen 500—575°, sintert das amorphe Pulver u. bildet wahrschoinlich Lang- 
bcinit. Diese Umwandlungen sind von Anderungen im Brcchungsquoticnten beglcitet, 
śo daB sieh der Fortgang der Umwandlungen leicht yerfolgen laBt. (Journ. Franklin 
Inst. 209. 270—71. Febr. 1930.) L o r e n z .

H. A. Doerner, Móglichkeiten der Darstellung von Radium und Vanadin aus 
Camotit. Dio Ra-Gewinnung aus Carnotit ist infolge der Konkurrenz des Kongoerzes 
zuriickgegangen zugunsten einer nur auf V gerichteten Ausbcutung. Vf. berechnet, 
daB bei einem Preis von 70 $/mgRa die Gewinnung eines U-Konzentrates ais Neben- 
prod. neben V noch rentabel ist bei Erzen mit 1%  U3Os. Durch mechan. Scheidung 
lassen sieh die Kosten noch herunterdrucken. Vor der Extraktion, bei der die ver- 
schiedenen Methoden hinsichtlich der Kostengestaltung ziemlich gleichwertig sind, 
wird zwcclunaBig geróstet, insbesondere yor einer Extraktion von Erzen mit einem 
Geh. an organ. Substanz mit H N 03. Die Entfernung von Si02 mittels NH,HF2 u. 
H2S04 (vgl. F l e c k  u .  H a ld a n e ,  C. 1926. I. 3274) hat sieh gut bewahrt. (Ind. engin. 
Chem. 22. 185—89. Febr. 1930. Reno [Nev.], U. S. Bureau of Mines.) R. K. M u l l e r .

Pfirschinger Mineralwerke, Gebr. Wildhagen und Falk, Hochaktive Bleicherde. 
Erwiderung auf die Ausfuhrungen von A. SCHOLZ (C. 1930. I. 723). (Chem.-Ztg. 
54. 11. 1/1. 1930. Kitzingen a. M.) S ie b e r t .

A. Scholz, Hoćkaktine Bleicherde. Entgegnung auf vorst. Ref. (Chem.-Ztg. 54.
11. 1/1. 1930. R e n d s b u r g . ) _________________  SlEBERT.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung non Schwefel aus
Alkalipolysulfiden. Alkali- oder Ammonpolysulfidlsgg. werden in DruckgefaBen auf 
Tcmpp. von 150—374° erhitzt; der entstandene S wird abgezogen. — Fiir Ammon
polysulfidlsgg. sind Tempp. von 330°, fiir Kaliumpolysulfid von 325° erforderlich. 
Die entsprechenden Drucke betragen 220 u. 160 at. (E. P. 323 908 vom 31/12. 1928, 
ausg. 6/2. 1930.) D r e w s . ..;

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von rcinem 
Schwefel. Man erhalt reinen S durch Zers. von Ammonpolysulfidlsgg. bei oberhalb des 
Schmelzpunktes von S liegenden Tempp., wobei dio Zers. stufenweiso durchgefiihrt 
wird. (E. P. 323 919 vom 7/1. 1929, ausg. 6/2. 1930.) D r e w s .

L. Fouret & Cie., Frankreich, Behandlung von Schwefelsaure zwecks Erleichterung
ilires Transjiortes und ihrer Handhabung. Die H 2SO,, wird in festes Alkalitetrasulfat, 
z. B. KHSO.ł -H2SO.,, ubergefiihrt. Um die Korrosionen an den metali. Transport- 
behaltem zu vermeiden, gibt man zu der H2SO., bzw. zu dem Tetrasulfat eine geringe 
Menge As20 3 oder eines Arsenites. Blan bringt in der Hitze 3 Mol H2S04 u. 1 Mol 
Alkalisulfat bzw. 1 Mol H 2S04 u. 1 Mol Alkalisulfat bzw. 2 Mol H2S04 u. 1 Mol 
Alkalinitrat oder -chlorid zusammen. Man fiihrt so viel Wiirme zu, daB das gebildete 
Tetrasulfat geschmolzen ist. In  diesem Zustande gieBt man es unmittelbar in die 
Transportbehalter u. laBt es darin erstarren. Diese ,,feste“ H2S04 eignet sieh u. a. 
zur Unkrautvertilgung. (F. P. 676 666 vom 14/6. 1929, ausg. 26/2. 1930. Belg. Prior. 
4/6. 1929.) D r e w s .

Westvaco Chlorine Products, Inc., New York, ubert. von: Frank S. Low, 
Niagara Falls, N. Y., Herstellung von Chlor. Man elektrolysiert eine h. wss. Lsg. von 
HC1, die sieh zwischen den eingetaucliten Elektroden befindet, u. erganzt die zers. 
HC1 durch Einfiihrung gasfórmiger HC1. Die Einfuhrung erfolgt so tief am Boden, 
daB dio daruber befindJiche Fl.-Saule zur vollstandigen Absorption der HC1 ausreicht. — 
Ein zur Durchfiihrung des Verf. gebrauchlicher App. wird beschrieben. (A. P. 1746 542 
Tom 25/10. 1928, ausg. 11/2. 1930.) D r e w s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Yerfaliren zur Aufbewahrung und Versendung 
ton Brom, 1. dad. gek., daB das techn. Br von den letzten Spuren W. befreit u. in aus
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Fe oder einem anderen von feuehtem Br angreifbaren Metali hergestellte GefaBe ein- 
gefiillt wird. — 2. dad. gek., daB man die Trocknung mit Fe, z. B. in Form von Dreli- 
spanen, ausfiihrt. — 3. dad. gek., daB das getrocknete Br wahrend des Abfullens an 
seiner Oberflache mit einer W. absorbierenden Sehieht bedeckt wird. — Aufier Fe ist 
noch Zn ais GefiiBmaterial genannt. Falls man in sehr feuehten Raumen zu arbeiten 
oder sehr groBe GefaBe zu fuilen hat, die Fiillung sieh also lange hinzieht, empfiehlt 
es sich, zur Vermeidung von naehtragliohem Feuchtwerden des Br eine kleine Mengo 
konz. H 2S04 auf dem Br schwimmen zu lassen. (D. R. P. 491775 KI. 12i vom 15/11. 
1925, ausg. 22/2. 1930.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Erfinder: J. H. de Boer),
Ilerstellung vonFluor. (Schwed. P. 63 483 vom 17/9. 1926, ausg. 9/8. 1927. Holi. Prior. 
28/10. 1925. — C. 1927. I. 1721 [E. P. 262918].) D r e w s .

A. F. Meyerhofer, Zuricli (Erfinder: M. Buchner), Herstellung von Fluorwasser- 
stojfsdure. (Schwed. P. 63 433 vom 30/5. 1925, ausg. 2/8. 1927. — C. 1927. II. 968 
[Schwz. P. 119466].) D r e w s .

Eulampiu Slatineanu, Ardrossan, Bretagne, Herstellung von Stickoxyden. Ein 
No u. 0 2 enthaltendes Gasgemisch wird der Einw. eines elektr. Lichtbogens unter- 
worfen; die abziehenden Gase werden durch ein System von Kiihlkanalen gesaugt, 
die radial um den rotierenden u. verlangerbaren Lichtbogen angeordnet sind. — Eine 
zur Durchfuhrung des Verf. geeignete Apparatur ist im einzelnen beschrieben. (Hierzu
vgl. Schwz. P. 128002; C. 1929. II. 1195.) (Schwz. P. 135736 vom 21/4. 1928, ausg.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Herstellung lconzentrierter Salpeter- 
sdure aus Stickoxyden. Das Verf. wird in abwechselnden Oxydations- u. Absorptions- 
stufen durchgefuhrt, derart, daB zunachst die Stickoxyde zu N2Ob oxydiert werden 
u. daB letzteres durch W. oder schwaehe H N 03 absorbiert wird, wahrend ferner das 
bei der Absorption von N20 5 in W. oder H N 03 freiwerdende N 02 ebenfalls von W. 
oder schwacher HN03 aufgenommen wird. Die abwechselnde Absorption u. Oxydation 
wird solange fortgesetzt, bis samtliches Stickoxyd prakt. nutzbar gemaeht ist. Man 
arbeitet zweckmaBig unter erhóhtem Druck. (F. P. 674556 vom 3/5. 1929, ausg. 
30/1. 1930.) D r e w s .

Soc.BrevettiCicali an., Padua, ubert. von: Giovanni Cicali, Bologna, Ammoniak- 
syntliese. (A. P. 1744750 vom 19/6. 1925, ausg. 28/1. 1930. It. Prior. 16/2. 1925. —
C. 1926.1. 2227 [F. P. 599 768].) K u h l i n g .

Koppers Co., ubert.- von: Joseph Becker, Pittsburgh, V. St. A., Ammoniak 
aus Koksofen- u. dgl. -Gasen. Die Rohgase werden zunachst mit geringen Mengen 
W. oder Abwasser h. gewaschen, wobei nur das in Salzform vorhandene NH3 gel. wird, 
u. ihnen dann mit k. W. oder Abwasser das freie NH3 entzogen. Die erhaltenen Lsgg. 
werden fiir sich, die zuerst gewonnene unter Zusatz von CaO dest. (A. P. 1747616
vom 2/8. 1922, ausg. 18/2. 1930.) K u h l i n g .

Fernand Brimeyer, Deutschland, Herstellung eines fiir die Ammoniaksynthese 
geeigneten Stickstoff-Wasserstoffgemisches. Mit Hiłfe von aus Torf, Lignit oder ahn- 
lichen bituminosen Brennstoffen gewonnenem Gas wird eine geeignete M. zunachst 
reduziert u. danach durch W.-Dampf oxydiert. Die im Torfgas (es besteht z. B. aus 
50% N2 u . 35—40% reduzierend wirkenden Gasen) enthaltenen, reduzierend wirkenden
Gase werden fiir den Red.-PiozeB verbraucht, so daB lediglieh Na iibrig bleibt. Bei
der nachfolgenden oxydierenden Behandlung der M. mit W.-Dampf entsteht H 2, usw. 
Beide Gase werden in einem Gasometer gesammelt. — Ein zur Durchfuhrung des 
Verf. geeigneter App. wird beschrieben. (F. P. 676 738 vom 14/6. 1929, ausg. 26/2
1930.) ' D r e w s .

C. J. Hansen, ubert. von: H. Koppers Akt.-Ges., Essen, Ammonsalze. CNSH 
oder ihre Salze werden bei gewolinlicher oder erhohter Temp. mit S02 oder Verbb. 
behandelt, welehe, wie Thiosehwefelsaure oder Polythionsauren oder dereń Salze, 
unter den Reaktionsbedingungen S02 bilden. Die Umsetzung erfolgt zweckmaBig 
in Gefafien aus Chromnickelstahl. (E. P. 310 549 vom 27/4. 1929, Auszug veroff. 
19/6. 1929, u. F. P. 674 187 vom 27/4. 1929, ausg. 24/1. 1930. D. Prior.
28/4. 1928.) K u h l i n g .

C. Still, Recklinghausen, Ammoniumsulfat. Aus dem Sattiger kommende, 
Mutterlauge enthaltende Ammonsulfatkrystalle werden auf einem drehbaren Saug- 
filter, vorzugsweise einer Saugtrommel, abfiltriert u. zugleich der Einw. eines NHS 
enthaltenden Gas- oder Dampfstroms ausgesetzt. (E. P. 310 536 vom 25/4.1929,

16/12. 1929.) D r e w s .

166*
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Auszug veróff. 19/6. 1929, u. F. P. 673 994 vom 25/4. 1929, ausg. 22/1. 1930. Prior. 
28/4. 1928.) " K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: M. Larsson), Her- 
stellung von Wasserstoff und Phosphorsaure. (Schwed. P. 62 974 vom 29/9.1925, 
ausg. 17/5. 1927. — C. 1927- I. 1054 [E. P. 259201].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: G. Pistor und 
E. Borsbach), Herstellung von Phosphor. (Schwed. P. 63 351 vom 29/12. 1925, ausg. 
19/7. 1927. D. Prior. 6/2. 1925. — C. 1927- II. 157 [D. R. P. 443285].) D r e w s .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunis, Etablissements Kuhlmann, Frankreich, ApparU zur 
Hcrstellung von Pliospliorsdure durch Oxydation von Phosphor miłtels Wasserdampf 
Der Katalysatorraum ist zwisehen 2 mit saurebestandigem Materiał ausgekleidcten 
Rekuperationskammern angeordnet, von denen er durch ebenfalls siiurebestandige 
Gitter getrennt ist. Der Wechsel der Gasstrómung in der einen oder anderen Richtung 
erfolgt durch Heben oder Senken eines Fl.-Spiegels, z. B. H3P 0 4. (F. P. 674 515 vom 
3/5. 1929, ausg. 29/1. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Helmut Weissbach, 
Mannheim), Herstellung von Phosphorsaure oder dereń Alkali- oder Ammonsalzen aus 
Tricalciumphosphaten, wie Rohphosphat, Phosphoriten u. dgl., 1. dad. gek., daB man 
das Phosphat unter Zusatz beliebiger Mineralsauren oder naeli Yorausgehender Be- 
handlung mit Mineralsauren, die 1. Ca-Salze bilden, mit Oxalsiiure oder Alkali- oder 
Ammonoxalat oder Gemischen dieser Salze mit OxaIsaure behandelt. — 2. Verarbeitung 
des nach 1 entstchenden Calciumoxalates, dad. gek., daB man das Salz in der Warme 
mit HN03 oder HC1 von solchen Konzz. behandelt, daB sich beim Abkiihlen reine Oxal- 
saure abscheidet. — 3. Verf. nach 1., dad. gek., daB man an Stelle rciner Mineralsauren 
die bei der Verarbeitung des Calciumoxalats gemaB 2 anfallenden sauren Endlaugen 
fiir den AufschluB von Rohphosphat verwendet. (D. R. P. 492 413 KI. 12i vom 7/4.
1927, ausg. 21/2. 1930.) D r e w s .

Gustav Schoenberg, Deutscliland, Herstellung von rcasserfreien Perboraten. Zur 
Beseitigung des dem krystallisierten Perborat noch anhaftenden Krystallwassers wird 
das Perborat zuniiclist, zweckmiiBig unter Ruhren u. Bewegen, auf 100° erhitzt. Sobald 
bei dieser Temp. eine Abspaltung von W. nicht melir stattfindet, legt man ein ,Vakuum 
von 25 mm an u. liiBt einen Strom orhitzten trockenen indifferenten Gases, z. B. Luft, 
iiber die M. streichen. (F. P. 675 020 vom 14/5. 1929, ausg. 5/2. 1930. Tscheclio- 
slowak. Prior. 30/5. 1928.) D r e w s .

General Carbonalpha Co., V. St. A., Herstellung von aktirem elementarem Kolilen- 
stoff aus Kohlenoxyd. CO oder dieses enthaltende Gase, z. B. Generatorgas, werden 
auf 300—500° erhitzt u., gegebenenfalls unter Druck, iiber einen Katalysator geleitet. 
Letzterer besteht zweckmiiBig aus in einem friiheren Arbeitsgang hergestellter Kohle. 
Zu Beginn des Verf. leitet man die Rk. zweckmiiBig durch im Gasstrom enthaltenes 
ais Katalysator wirkendes Eisenoxyd ein. Sobald jedoch C gebildet ist, ubernimmt 
dieses die Rolle des Katalysators. Die erhaltene Kohle eignet sich zum Farben von 
Kautschuk, zur Herst. von Tinten, Farben, Laeken, Kohlepapier, ferner ais Entfiirbungs- 
bzw. Adsorptionsm. in der Zucker-, Fett- u. Ólindustrie. (F. P. 674545 vom 3/5. 1929, 
ausg. 29/1. 1930. Holi. Prior. 4/5. 1928.) D r e w s .

Max Hamburg und Eduard Jalowetz, Wien, Herstellung von Tier-, Pflanzen- 
kohle o. dgl. von erhohter Aktivitdt enthaltenden porósen Absorptions- und Filtermaterialien. 
Asbestplatten, -fasern oder -wolie werden mit Lsgg. von organ. Stoffen, zweckmaBig 
mit Extrakten aus Zerealien, mit Starkę u. dereń Abbauprodd., mit Zucker, Cellulose, 
Hefe, Leim, Blut u. dgl., impriigniert, worauf die M. in bekannter Weise verkohlt wird. 
Den organ. Impriignierungslsgg. kann man anorgan. Sauren, Alkalien, Salze oder 
Kolloidmetalle o. dgl. zusetzen. (Oe. P. 116236 vom 19/11. 1927, ausg. 10/2.
1930.) D r e w s .

Oskar Schober, Stuttgart, Herstellung von AktivkoUe nach D. R. P. 488944,
1. dad. gek., daB S, P  u. dgl. enthaltende C-haltige Stoffe, insbesondere solche, die an 
Asche bzw. ascheliefernden Bestandteilen reich sind, dem Aktivierungsverf. des Haupt- 
patentes unterworfen werden mit der MaBgabe, daB an das eigentliehe, bei Tempp. 
von z. B. 500—800° verlaufende Aktivierungsverf. eine Nachbehandlung mit Dampfen, 
Gasen oder Gasdampfgemischen, die, wie z. B. W.-Dampf, befahigt sind, Verunreini- 
guogen, wie Sulfide, Phosphide, Carbide, unter Bldg. fliichtiger Verbb. zu zers., unter 
Erhohung der Temp.,* z. B. bis auf 1000° u. mehr, angeschlossen wird. — 2. dad. gek.,
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daB die Behandlung des Materials mit W.-Dampf o. dgl. bereits vor Beendigung des 
Aktivierungsyorganges begonnen wird. (D. R. P. 491 403 KI. 12i vom 13/6.1926, 
ausg. 14/2.1930. Zus. zu D. R. P. 488944; C. 1930. I. 1991.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung lioclmkther Kolde. 
Auf C enthaltende Prodd. — wie Ol, Lignit, Holz, Extraktionsruckstiinde, Druck- 
hydrierungsriickstande u. dgl. — laBt man zuerst ein Halogen, z. B. Cl, einwirken u. 
calciniert die erhaltenen Rk.-Prodd. bei Rotglut, nachdem eine Beliandlung mit alkal. 
Aktivatoren, z. B. Atzalkalien, NH3, Alkalicarbonaten, -oxalaten, -phosphaten, 
-boraten, yorangegangen ist. — Lufttrocknes Lignit wird mehrere Stdn. mit feuchtem Cl 
behandelt u. alsdann mit C0H0 extrahiert. Der unl. 11 iiekstand wird mit einer Lsg. 
von K2C03 zusammengebraeht, so daB eine Pastę entsteht. Letztere wird nach dem 
Trocknen auf lebhafte Rotglut erhitzt u. danach mit W. behandelt. (F. P. 676 063 
vom 1/6. 1929, ausg. 18/2. 1930. D. Prior. 9/6. 1928.) D r e w s .

Gesellschaft £ur chemische Produktion m. b. H., Erwin Schmidt, Mannheim- 
Waldhof, und Hellmuth Miiller-Clemm, Mannheim, Herstellung hochaktiver Kolde in 
korniger Form. Zu E. P. 224521; C. 1925.1. 1154, ist nachzutragen, daB das Ausgangs- 
material yor der Trankung in die fur die gekornte Kohle gewunsehte Form gebracht 
wird. (Oe. P. 116165 vom 7/10. 1924, ausg. 10/2. 1930. D . Prior. 5/11. 1923.) D r e w s .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam (Erfinder: J. N. A. Sauer), 
Regenerieren aktirer Kolde. (Schwed. P. 62 306 yom 19/5.1923, ausg. 1/2.1927. 
Holi. Prior. 26/5. 1922. — C. 1924. I. 2625 [F. P. 566613].) D r e w s .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden (Erfinder: 
Kurt Buchheim), Reinigung von techniscliem Eisencarbonyl, dad. gek., daB man die 
Dest. unter erhohtem oder vermindertem Druck bei Ggw. einer oder mehrerer bei n. 
Temp. fl. Stoffe yornimmt, dereń Kp. so niedrig liegt, daB eine Zers. des Fe(CO)5 noch 
nicht eintritt. — Ais solehe Stoffe kommen z. B. Korper mit Kpp. unterlialb 100° in 
Frage, wie C6H6, Leichtbenzin, A., Ketone u. a. Das Verf. yermeidet die bei der Dest. 
von Fe(CO)5 durch ortliehe Ubcrhitzung mogliclie Explosionsgefahr. (D. R. P. 491 855 
KI. 12n vom 10/11. 1925, ausg. 19/2. 1930.) D r e w s .

A. F. Meyerhofer, Zurich, Herstellung von Metallverbindungen. Man behandelt 
Metalle, Metalloxyde oder Salze in fester Form mit komplexer Fluorwasserstoffsiiure, 
wonach man das erhaltene komplexe Metallfluorid mit Oxyd, Hydrat, Carbonat oder 
einem Salz in Rk. bringt, um die gewunsehte Metallverb. zu erhalten u. die komplexe 
Fluorwasserstoffsiiure zuruckzugewinnen. Zu diesem Zweck erhitzt man das gewonnene 
komplexe Metallfluorid bis zur Spaltung in Metallfluorid u. komplexes Fluorid, setzt 
das Metallfluorid mit einem Hydroxyd oder Salz um u. laBt das Sekundar erhaltene 
Metallfluorid mit dem komplexen Fluorid in Ggw. yon Saure reagieren. (Hierzu vgl.
E. P. 245719; C. 1926.1. 3620.) (Schwed. P. 63 350 vom 22/7. 1924, ausg. 19/7. 1927.
D . Priorr. 2/8., 1/10., 19/10., 27/10., 5/11. u. 20/12. 1923.) D r e w s .

American Smelting and Refining Co., tibert. yon: Arthur E. Hall, New York, 
Trennen von Alkalistannaten, -antimonaten und -arsenaten. Alkalistannate, -anti- 
monate u. -arsenate enthaltende Gemische werden mit h., gegebenenfalls Alkali- 
ehlorid entlialtenden Atzalkalilsgg. behandelt. Diese losen das Alkaliarsenat. Aus 
der vom Ungel. abgetrennten Lsg. krystallisiert das Arsenat beim Erkalten aus. 
Das ruckstandige Gemisch yon Alkahantimonat u. -stannat wird mit h. W. behandelt, 
welehes das Stannat lóst. Der Riickstand besteht aus arsen- u. zinnfreiem Antimonat. 
(A. P. 1747 709 vom 5/3. 1927, ausg. 18/2. 1930.) K u h l i n g .

Rhenania Verein chemischer Fabriken Akt.-Ges., iibert. von: Hans Brenek, 
Aachen, Herstellung von Alkali- und Aluminiumsalzlósungen. (A. P. 1 745 734 vom 
3/7. 1924, ausg. 4/2. 1930._ D. Prior. 10/7. 1923. — C. 1925.1. 1897 [F. P. 583196].) D r.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung von Alkalisulfide 
entlialtenden Produkten. Man laBt auf die Alkalisulfide enthaltenden Prodd. W.-Dampf 
einwirken, der diese von oben naeh unten durchstromt. Gegebenenfalls kann man 
gleichzeitig mit dem W.-Dampf schwache Mutterlaugen oder W. verwenden. — Ins- 
besondere werden die durch Red. yon Alkalisulfaten m it C erhaltenen Prodd. nach 
diesem Verf. behandelt. (F. P. 675 667 vom 24/5. 1929, ausg. 13/2. 1930. D. Prior. 
15/6. 1928.) D rEw s .

Salzwerk Heilbronn Akt.-Ges., Theodor Lichtenberger und Ludwig Kaiser, 
Heilbronn a. N., Herstellung von Alkalicarbonaten aus Alkalisulfaten im SchmehflufJ 
durch Behandlung mit C02 u. W.-Dampf oder diese enthaltenden oder bei der Ver- 
brennung ergebenden Gasen in Ggw. yon Red.-Mitteln, dad. gek., daB die Umsetzung



iii einem Arbeitsgang in einer Sclimelze aus Alkalicarbonat u. Alkalisulfat vorgenommen 
wird. (D. R. P. 492 884 KI. 121 vom 3/11. 1925, ausg. 28/2. 1930.) D r e w s .

Gaston Rapin, Frankreicb, Herstellung von Kaliumpermanganat. Lsgg., die eine 
oder mehrere K-Salze bzw. K-Verbb. enthalten, werden elektrolysiert, wobei die Anodę 
aus Mangansilicid besteht. (F. P. 675 477 vom 22/5. 1929, ausg. 11/2. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: G. Kranzlein und 
A. Voss), Herstellung von Maguesimnchromal. (Schwed. P. 64 188 vom 12/6.1926, 
ausg. 29/11. 1927. D . Prior. 22/6. 1925. — C. 1927- I. 2125 [F. P. 617235].) D r e w s .

Rhenania Verein chemischer Fabriken Akt.-Ges., Koln (Erfinder: F. Rothe 
uud H. Brenek), AufscltliePen von Barium- oder Stroniiumsulfat. (Schwed. P. 63177 
vom 2/11. 1925, ausg. 21/6. 1927. D . Prior. 12/11. 1924. — C. 1926. II. 932 [F. P. 
605806].) D r e w s .

Federal Phosphorus Co., Birmingham, Alabama, iibert. von: Charles B. Durgin, 
Anniston, Alabama, und Paul Logue, St. Louis, Missouri, Herstellung von wasser- 
freiem Calciunmdfat und Caleiumpyrophosplmi. Man behandelt caleinierte gedampfte 
Knochen, bzw. andere Phosphate enthaltendo Materialien mit H2SO.j u. fallt die ent- 
standene H3P 0 4 mit Ca(OH)2. Vom ausgefiillten CaSO., u. CaHPO, wird abfiltriert. 
D a s Salzgemisch wird getrocknet u. calciniert. Man erhalt ein Gemenge von CaSO., u. 
Ca2P„0-, das ais Reinigungs- u. PoMermittel dient. (A. P. 1 747 579 vom 16/11. 1925, 
ausg." 18/2. 1930.) “ D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: H. Specketer), 
Herstellung ton Tonerde aus Ton. (Schwed. P. 63 948 vom 16/10. 1926, ausg. 18/10.
1927. D. Priorr. 4/11. 1925 u. 24/8. 1926. — C. 1929. II. 1575 [Oe. P. 110855].) Dr .

Edouard Urbain, Frankreich, Yencertung von Aluminiumsilicatfirzen, wie Feld- 
spat, Orthoklas u. dgl. Die Erze werden mit Kohle gemiseht u. bis zum ruhigen 
Schmelzen erhitzt. Es bilden sich Aluminiumsiheide. Vorhandenes K  dest. u. kann 
aus der Dest. ais Silioat, Sulfat, Phosphat o. dgl. gewonnen werden. (F. P. 675143 
vom 10/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., Entfernung von Eisen aus 
eisenlialtigen Stoffen, dad. gek., daB diese unmittelbar oder nach besonderer Red. 
der Eisenoxyde mit CO oder C02 enthaltenden Gasgemischen unter Druck behandelt 
werden zweeks Bldg. fliichtiger Verbb. des Fe mit ĆO. — Das Verf. dient z. B. zum 
Enteisenen von Bauxit. (D. R. P. 492 557 KI. 80b voin 5/10. 1924, ausg. 25/2.
1930.) K u h l in g .

Konsortium fiir NaBmetallurgi^, Oker a. II. (Erfinder: A. Nathansohn), Her
stellung von Bleiverbindungen. (Schwed. P. 64 015 vom 10/8. 1925, ausg. 1/11. 1927.
D. Priorr. 23/9. 1924 u. 20/3. 1925. — C. 1926. I. 1013. II. 635 [E. PP. 240401 
249465].) D r e w s .

Societe Miniere „La Barytine“, Frankreich, Herstellung von Titansalze/i. Der 
zum AufschluB der Ti enthaltenden Mineralien bestimmten H2S0., gibt man geringe 
Mengen von Fluoriden zu, z. B. CaF2, teils zur Beschleunigung des Aufsclilusses, teils 
zur Erleichterung der Fallung der Titansaure in der schwefelsauren Lsg. Dio Hydrolyse 
der Titansaure findet ebenfalls zweckmaBig in Ggw. von 1. Fluoriden statt. (F. P. 
676 281 vom 6/6. 1929, ausg. 20/2. 1930.) D r e w s .

Titan Co. A/S, Fredriksstad, Nor wegen (Erfinder: P. Farup, Oslo), Reduktion 
von Lósungen, die Titan, Eisen und gegebenenfalls andere Yerbindungen enthalten. 
(D. R. P. 492685 KI. 22f vom 21/5. 1927, ausg. 28/2. 1930. N. Prior. 28/10. 1926. — 
C. 1928. I. 739.) K u h l i n g .

Swiss Jewel Co.. Soc. An., Locarno, Herstellung von synthetischen Edelsteinen. 
Besonders grofie Edelsteine werden beim Schmelzen von Tonerde im Knallgasgeblase 
erzeugt, wenn man nach Bldg. des SteinfuBes zur Erhóhung der Temp. der Schmelze 
ohne Druckerhóhung der Flamme ein vermehrtes Quantum 0 2 zufuhrt. — Eine ent- 
spreehende Vorr. nird beschrieben. (Schwz. P. 135175 vom 26/11. 1927, ausg. 16/11.
1929.) D r e w s .

Hermann Michel, Gustav Riedl, Wien, und Gustave L. Herz, New York, 
Prufverjahren fiir Edelsteine. Licht wird nach Passieren yerschiedenartiger, schnell 
auswechselbar angeordneter Filter durch die zu priifenden Steine fallen gelassen u. 
die Lichteffekte mit Standardmaterial Yerghchen. Durch geeignete Auswahl der Licht- 
filter erscheinen Mineralien von an sich gleicher Farbę infolge der vcrschiedenartigen 
Adsorption der ihnen zugeleiteten Strahlen, die nur noch einem Teil des Spektrums 
angehoren, verschieden gefarbt. Eine Unterscheidung von echten u. falschen Edel-
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steinen wird ermoglicht. (Vgl. Mitteil. „Staatl.“ Teclm. Versuchsamts 14. 46—51. 
Wien; C. 1925. II. 2014.) (A. P. 1744 485 vom 19/2. 1926, ausg. 21/1. 1930. Oe. Prior. 
21/2. 1925.) H e i n e .

Electric Smelting & Aluminium Co., Clevcland, Ohio, iibert. von: Alfred
H. Cowles, Sewaren, New Jersey, Wasserfreies Bleich- bzw. Beinigungsmittel. Dieses 
besteht aus A120 3, Si02 u. Alkalioxyd u. hat die Zus.: AJ20 3(Si02)x'(Na20)x-i, wobei 
x >  7 sein kann. Man kann das Mittel noch mit Alkalisalzen schwacher Sauren u. 
Emulgierungsmitteln vermengen. (A. P. 1745 844 vom 6/3. 1926, ausg. 4/2.
1930.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
A. A. Childs, V. Dimbleby, H. W. Howes und W. E. S. Turner, Die Wirkung 

wiederholten Einschmelzens von Sćherben in Sillimanit- und Schamottetiegeln. Bei 
wiederholtem Einschmelzen von Soda-Kalk-Silicaglas bei 1400° fand besonders Yer- 
fliiclitigung von Alkali statt, diese war nicht nur auf Anreicherung an Tonerdc u. 
Kieselsaure aus der Wandung, sondern auch auf unmittelbare Verfluchtigung zuriick- 
zufiihren. Geschmol/.enes Glas zeigt auch ohne Anwesenheit von ungeschmolzenem 
Gemengc deutlich Korrosion der Wandung, besonders bei Schamotte. Der Angriff 
der Wandung ist bei allen Baustoffen so groB, daB Beurteilung der Eigg. des reinen 
Glases Bcnutzung solcher GefaBe ausschlieBt. {Joum. Soc. Glass Technol. 13. 296 
bis 303. Dez. 1929. Sheffield, Univ.) Sa l m a n g .

Violet Dimbleby, H. W. Howes, W. E. S. Turner und Francis Winks, 
Die Wirkung wiederholten Einschmelzens non Soda-Kalk-Silicaglas in Plałintiegeln 
auf dessen Eigenscliaftm. (Vgl. vorst. Ref.) Ein Glas aus 73°/0 Si02, 9°/o Ca O 
u. 17,5% Na.,0 wurde aus Gemenge erschmolzen, zu Driihten ausgezogen u. immer 
wieder in Pt-Tiegeln 9-mal je 20 Stdn. lang umgeschmolzen. Jedesmal wurde es 
dabei zu Dralit ausgezogen. Die Analysen sam Wicher Glasproben waren so gut 
ubereinstimmend, daB sie nur innerhalb der Analyscnfehler schwankten. Nur Na„0 
machte eine kaum merkliche Ausnahme, indem scheinbar geringe Abnahme eintrat. 
In einem elektr. geheizten Ofen mit ruhender Atmosphare bei 1400° war in" einem 
6,3 cm hohen u. 3,8 em weiten Tiegel bei 180 Stdn. Erhitzung keine Alkaliabnahme 
zu bemerken. Ebenfalls tra t keine merkliche Veranderung in der Kiihltemp., D., u. 
eine nur sehr geringe Anderung in der Warmedehnung ein. (Journ. Soc. Glass Technol. 
13. 304—21. Dez. 1929. Sheffield, Univ.) S a l m a n g .

O. Mucker, Die Herstellung von F-ufibodenplatten, Es werden Zus., Eignung 
u. Mischung vieler Bohstoffe in Tabellen u. graph. Darst. gezeigt u. die Zus. von 
Massen angegeben. (Keram. Rdsch. 38. 103—07. 13/2. 1930.) Sa l m a n g .

Gr. M. Thomson, Gips ais Baumaterial. Vf. bespricht die chem. u. physikal.
Eigg. von Gips u. dessen Verwendung im Baugewerbe ais Feuerschutzmaterial zur 
Umldeidung brennbarer Baustoffe. (Canadian Chem. Metallurgy 14. 43—44. Febr.
1930. Gypsum, Lime u. Alabastine Canada Ltd.) ” S ie b e r t .

Deutsche Gasgliihlicht Auer-Ges., Berlin, Emailsatze. Zu fluoridarmen oder 
-freien Emailsatzen wird das aus stark bas. Verbb. oder Komplexen des Sn, Zr, Ti
o. dgl. bestehende Trubungsmittel wahrend der Vermalilung zugegeben. (E. P. 
310 528 vom 18/4. 1929, Auszug veroff. 19/6. 1929, u. F. P. 674196 vom 27/4. 1929, 
ausg. 24/1. 1930. Prior. 28/4. 1928.) KuHLlNG.

Pilkington Brothers Ltd., Liverpool, iibert. von: Ernest Bristow Le Mare, 
St. Helens, England, Glas. (A. P. 1744 478 vom 12/11.1924, ausg. 21/1.1930.
E. Prior. 19/11. 1923. — C. 1928. II. 2531 [D. R. P. 458 343].) Kuhling .

Comp. Internationale de Gobeleterie Inebrechable, Belgien, Verarbeiten 
von Glas oder ahnlichen Stoffen. Ais Heizmittel wird, zweckmaBig gereinigtes, unter 
10—15 cm Wasserdruck stehendes C2H 2 in Mischung mit 0 2 verwendet, welcher unter 
einem Druck von weniger ais 1 kg steht. (F. P. 674706 vom 7/5. 1929, ausg. 31/1.
1930. Belg. Prior. 13/11. 1928, D. Prior. 12/2. 1929.) K u h l i n g .

Porcelainerie de Lesąuin, Frankreich, Porzellanisolatoren. In  den gebrauch- 
lichen, aus Ton, Si02 u. Feldspat bestehenden Porzellanisolatorenansatzen wird der 
letztere ganz oder teilweise durch Lepidolit ersetzt. Die Erzeugnisse sind weiBer u. 
wetterbestandiger ais die bekannten Porzellanisolatoren. (F. P. 673 940 vom 24/4.
1929, ausg. 21/1. 1930. A. Prior. 28/4. 1928.) K u h l i n g .
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A. C. Spark Pług Co., iibert. von: T. G. Me Dougal, Flint, V. St. A., Kera- 
mische Stoffe. Aluminiumreiche Stoffe, wie Mullit, Andalusit oder Sillimanit bzw. 
Mischungen von piast. Ton u. derartigen Stoffen werden unter Zusatz geringer Mengen 
eines FluBmittels, wie MgO, geschmolzen u. die Schmelze in flieBendes W. eingetropft 
oder mittels Druckwasser zerstaubt. Die Massen werden in sehr kleinkrystallin. Form 
gewonnen u. sind zur Herst. elektr. Isolierungen besonders geeignet. (E. PP. 315 196 
u. 315 197 tom  8/7. 1929, Auszug veróff. 4/9. 1929. Prior. 9/7. 1928.) K u h l in g .

Hartford Empire Co., V. St. A., Feuerfeste Stoffe. Die zur Herst. von Glas- 
hafen o. dgl. dienenden Fiillstoffe werden dadurch in einem Zustand gewonnen, weleher 
die Erzeugung anniihernd porenfreier Glaslmfen o. dgl. ermóglicht, daB man Ton, 
Ziegelklein u. dgl. bis auf einen Feuchtigkeitsgeh. von etwa 12% trocknet, dann in 
einem geschlossenen GefaB, z. B. einer Form mit mehr ais 12 a t Druck preBt, sie 
darauf brennt u. mahlt. (F. P. 674716 vom 7/5. 1929, ausg. 31/1. 1930.) K u h l i n g .

G. Polysius, iibert. von: Alexander Hasselbach, Dessau, Feuerfeste Massen. 
(A. P. 1744547 vom 26/2. 1926, ausg. 21/1. 1930. D. Prior. 5/3. 1925. — C. 1927-
H . 159 [F. P. 618 089].) K u h l i n g .

Halvor Audresen, Oslo, Fdrben von gegossenen Fórmlingen aus Magnesiazement,
I. dad. gek., daB die Formlinge zunachst in die Lsg. eines stark osydierenden Salzes
u. darauf in die Lsg. eines Kobaltsalzes eingetaucht werden. — 2. dad. gek., daB ais 
oxydierendes Salz KMnO, oder (NH.,)2CrO., yerwendet wird. — Das verwendete 
Kobaltsalz ist zweckmaBig CoCL oder Co(N03)2. (D. R. P. 493174 KI. 80b vom
1/7. 1927, ausg. 1/3. 1930.) " “ K u h l i n g .

Dwight and Lloyd Metallurgieal Co., New York, iibert. von: Reed W. Hyde, 
Summit, V. St. A., Zement. Die gepulyerten Rohstoffe der Zementbereitung werden 
mit Brennstoff u. gegebenenfalls gepulyerten Abfiillen fruherer gleichartiger Prozesse 
gemiseht u. auf Sintertemp., z. B. 1000—1450° erhitzt, wobei eine porigo M. entsteht, 
welche anschlieBend bei hoherer Temp., z. B. 1200—1600°, zu Zementklinkern ge- 
brannt u. gepulvert wird. (A. P. 1746 944 vom 26/3. 1927, ausg. 11/2. 1930.) K u h l .

Alva W. Tyler, Monterey Park, V. St. A., Entwdssern von Gips. Der zu ent- 
wiissernde Gips wird in einem Vorerliitzer von einem Teil seines Krystallwassers be- 
freit, das in Dampfform ausgetriebene W. iiberhitzt u. zur vollstandigen Entwiisserung 
des Gipses benutzt. (A. P. 1746 294 vom 2/6. 1926, ausg. 11/2. 1930.) K u h l i n g .

Continentale Prodorit Akt.-Ges., Mannheim-Rheinau (Erfinder: G. Zimmer- 
mann), Betonmassen. (Schwed. P. 62759 vom 14/12.1925, ausg. 19/4. 1927. D. Prior. 
14/1. 1925. — C. 1926. II. 2747 [D. R. P. 434 779].) K u h l i n g .

Harry Williams Charlton, New York, Wasserdichte Ziegel. Gemisclie von 
etwa 90 Teilen Sand u. etwa 10 (gelosehtem) CaO werden geformt, unter Druck mittels 
Dampfes gehartet u. noch h. mit der Lsg. eines fettsauren Salzes, besonders Natrium- 
stearat, beladen. (A. P. 1745 601 vom 18/11. 1926, ausg. 4/2. 1930.) K u h l i n g .

Charles Georges Jules Lefebvre und Ernest fidouard Frederic Berger, 
Frankreieh, Bituminose Massen. Bituminose Emulsionen werden mit fein gepulyertem 
Steinmehl, gegebenenfalls Melil yon asphalt. Kalksteinen oder bituminosen Sehiefern 
yermischt. Um Brechen der Emulsionen zu yermeiden, gibt man Alkalisalze sehwacher 
Sauren, z. B. Na2C03, Borax o. dgl., zu. (F. P. 674855 yom 25/9. 1928, ausg. 3/2.
1930.) _________________  K u h l i n g .

S. I. Iofe, Jlaterialien zur Kenntnis der physikochemischen Eigenschaften des Glases. 
A. P. Sak, Untersuclnmg der Viscositiit und der Ausdehnung des Glases im Gebiete 
der Erweichung. Moskau: Staatlicher Technischer Verlag 1930. (24 S.) Rbl. 0.55. 

Robert Ledue, Les produits refractaires. Matiferes premieres. Fabrication. Materiał employe. 
Utilisation. Essais e t proprietes generales. Paris et Liege: Ch. Beranger 1929. 
(327 S.) S°.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Lenglen und Durier, Beioertung von gemahlenem Kallcstein fur die Landwirt- 

schaft. Fiir landwirtschaftliehe Zweeke hiingt der Wert yon Kalkstein von seiner 
physikal. Struktur u. der Feinheit der Malilung ab. Fiir seine Bewertung wird eine 
Methode angegeben, die seine Wirksamkeit im Boden zu bestimmen gestattet. Eine 
0,2 g CaC03 entsprechendc Einwaage wird mit 500 ccm ca. 0,8 g C02 enthaltendem W.
2 Stdn. bei 15° geschiittelt. Im Filtrat wird durch Titration das gel. CaC03 bestimmt.
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Kalksteine versohiedener Horkunft u. verschiedener Mahlfeinheit werden untersucht 
u. dabei erhebliche Unterschiede festgestellt. Immer steigt mit gróBerer Mahlfeinheit 
die Loslichkeit u. damit die Wirksamkeit. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 391-—93. 
10/2. 1930.) ________________  H e i n r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Dungemittel. Zwecks Unter- 
scheidung oder zu ahnliehen Zwecken werden Kunstdiingemittel gefarbt. (F. P. 
674217 voin 29/4. 1929, ausg. 24/1. 1930. D. Prior. 16/6. 1928.) K u h l i n g .

Comp. des Mines de Vicoigne, Noeux et Drocourt, Frankreich, Dungemittel. 
Rohphosphate werden unter Zusatz der dem vorhandenen CaC03 anniiliernd gleichen 
Menge HN03 ycrmahlen u. die Erzeugnisse getrocknet. (F. P. 674 403 vom 17/9.
1928, ausg. 28/1. 1930.) K u h l i n g .

Kali-Chemie Akt.-Ges. (Erfinder: Fritz Rothe und Hans Brenek), Berlin, 
Herstellung von Diingemiiteln. (D. R. P. 492 310 KI. 16 vom 24/6. 1924, ausg. 1/3.
1930. — C. 1926. I. 1023 [E. P. 235 860].) K u h l i n g .

Robert D. Pike, Piedmont, und Ross Cummings, Berkeley, V. St. A., Biinge- 
mittel. H. Lsgg. von KH2PO., werden mittels durchgeleiteten iiberhitzten Dampfes 
von vorhandener H3B03 befreit u. zur Trockne Yerdampft. (A. P. 1746 905 vom 
9/7. 1928, ausg. 11/2. 1930.) K u h l i n g .

General Chemical Co., New York, ubert. von: William H. Lohmann, Wil- 
mington, Delaware, Aufschliepen von Pliospliaten. Man bringt die Phospliate in eine 
Lsg., die durch Auswaschen des in einem vorhergehenden Arbeitsgang angefallenen 
Ruekstandsschlammes erhalten ist. Man gibt H 2SO,, u. NaHSO., zu; die Endlsg. soli 
noch l°/0 freie H2S04 enthalten. Die Menge vom NaHSO., zum Phosphat wird so 
gewahlt, daB das Verhaltnis von Na2S04 zu P20 5 in der Endlsg. 2,75—2,85 zu 1 betragt. 
Der AufschluB wird unter Ruhren durchgefuhrt; die Temp. soli 65° nicht ubersteigen. 
Nacli volIendetem AufschluB liiBt man den Schlamm absetzen u. dekantiert. Die 
Mutterlauge wird auf Na3P 0 4 verarbeitet. H alt man die Temp. von 65° inne, so ent- 
halt der Ruckstandsschlamm die schwerlosliche Verb. NaoSO^CaSO.,. (A. P. 1 747 588 
vom 17/5. 1927, ausg. 18/2. 1930.) " D r e w s .

Armour Fertilizer Works, V. St. A., Verarbeitung von RohpJiosphatcn. Ge- 
gebenenfalls mit einem Salz des K, z. B. K aSO.„ gemischte Rohphosphate werden 
gegliiht, mit NH3 u. C02 enthaltenden Lsgg. behandelt, die Erzeugnisse gefiltert u. 
das Filtrat verdampft. Zwecks Beschleunigung der Einw. der jSTH3 u . C02 enthaltenden 
Lsg. kónnen dem Rohphosphat Ton, Feldspat, Sand o. dgl. zugesetzt werden. In 
diesem Falle kann der Filterruckstand gegebenenfalls auf Zement verarbeitet werden. 
(F. P. 674 443 vom 1/5. 1929, ausg. 28/1. 1930.) K u h l i n g .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Deutschland, Monokaliumphosphat. KC1 
wird mit H3PO., in mindestens 30% betragendem UbersehuB, gegebenenfalls im 
Vakuum, bei etwa 130° erhitzt. Die HC1 cntweicht vollstandig u. aus der Lsg. krystal- 
lisiert beim Erkalten das Doppelsalz KH2P0.i-H3P 0 4, das nach Abtrennung mittels 
W. oder einer Lsg. von KH2PO., zers. wird. (F. P. 674 643 vom 6/5. 1929, ausg. 
30/1. 1930. D. Prior. 19/11. 1928.) K u h l i n g .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Deutschland, Dungemittel, bestehend 
aus Mg(NH.,)-PO,. Zur Herst. vermischt man Kaliendlauge mit NH3 u. H3PO, oder 
gel. Phosphaten, filtriert vom Auskrystallisierten ab u. gewinnt aus dem Filtrat uber- 
schiissiges NH3 in bekannter Weise zuriick. Mg(NH.,)PO.i ist nicht hygroskop. Hygro- 
skop. Dungemittel, wie NH.,-N03, konnen durch Zusatz von Mg(NH.1)P0.1 luftbestandig 
gemaeht werden. (F. P. 674 644 vom 6/5. 1929, ausg. 30/1. 1930. D. Prior. 6/12.
1928.) . K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., DUngemittel. K N 03 wird 
mit Lsgg. von Ca(N03)2, Mg(N03)2 oder beiden gemischt u. die Mischungen durch 
Zerstiluben oder Abdampfen verfestigt. Ca(N03)2 u. Mg(N03)2 konnen teilweise durch 
NH4-N03 oder Harnstoff ersetzt u. Phosphate der einzudampfenden Lsgg. oder dem 
Trockenriickstand zugesetzt werden. Die Mg(N03)2 u. Ca(N03)2 enthaltenden Lsgg. 
konnen aus Dolomit u. HNO.. gewonnen werden. (E. P. 315 485 vom 18/4. 1928, 
ausg. 8/8.1929.) ° K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: C. F. Eger und 
R. P. A. Griessbach), Herstellung von Kalksalpeter infester Form. (Schwed. P. 62976 
vom 22/10. 1925, ausg. 17/5. 1927. D. PrioiT. 27/10. 1924 u. 13/2. 1925. — C. 1927-
II. 1753 [Schwz. P. 119726].) D r e w s .



2614 HYtI. A g r ik u ltu p .c h e m ie :  D O n g e m it t e l ;  B o d e n . 1930. I.

Gustav Hilger, Gleiwitz, Torrichtung zur Herstellung von Kalkstickstoff nach 
Patent 482 917, 1. dad. gek., daB die elektr. Innenkernbeheizungen in leitender Yerb. 
mit dem Boden der Azotierpfanne stehen, so daB der am Deckel zugefiihrte Strom 
nach DuiehflicBen der Innenkernheizungen den Boden u. die Seitenwande der Pfanne 
durchstromt u. durch den oberen Boden der letzteren abgeleitet wird. — 2. dad. gek., 
daB die Heizelemente des Ofens in den Sekundarstromkreis eines Transformators 
eingeschaltet sind u. die Heizung durch Induktionsstrom erfolgt. — Die Primarleitung 
des Transformators ist um den Ofen heruingelegt. (D. R. P. 491 874 KI. 12k vom 
8/7. 1927, ausg. 17/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 482917; C. 1929. II. 3056.) K u h l in g .

Ferdinand Stein, Hannover, Herstellung eines schwerloslichen Kalidungemittels, 
des Syngenits, aus Kaliumsalzlsgg., welche neben K 2SO., noch andere Kalisalze ent- 
halten, u. Gips, 1. dad. gek., daB man der Lsg. SOd-Ionen in Form von leicht 1. Salzen, 
wie (NH.,)2S04, MgS04 o. dgl., zufiigt. — 2. dad. gek., daB man bei der Verarbeitung 
von Lsgg., welche neben K 2SO., noch andere Sulfate enthalten, die entsprechenden 
Mengen von K-Ionen in Form von anderen Salzen des K zusetzt. — An Stelle von 
Lsgg.* des K2SO, kónnen Laugen verwendet werden, welche KC1 u. (NH4)oSO,j ent
halten. (D. R. P. 492 661 KI. 16 vom 12/11. 1924, ausg. 26/2. 1930.) K u h l in g .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Saatgutbeizen, bestehend aus 
Hg-Verbb. der allgemeinen Formel R —Hg—X, in der R einen KW-stoffrest u. X 
einen beliebigen anorgan. oder organ. Rest darstellt. Z. B. verwendet man in Pulver- 
form oder im Gemisch mit inerten Pulvern Alkyl- oder Aryl-Hg-Salze, wie Athyl- 
Hg-Cldorid, -Sulfat, -Thiosulfat, -Sulfit, -Sulfocyunat, -Acetal,- Cyanid, -Hydrazyd, 
-Xanthogenat, ferner Verbb. vom Typus (R —Hg)2S  u. R —lig—S—R, wie (CcH5Hg)„S, 
0 2IIs—Hg—S—C4H0, C„H5—Hg—/?-Thionaphthol, ebenso aueh vom Typus R —Hg—
S—R', in denen R, z. B. ein organ. Saureradikal darstellt, wie Alkyl-Hg-Suljóbanzoe- 
sduren, Alkyl-Hg-Sulfobenzolsuljonsauren, Alkyl-Hg-Thioglykolsaure, Alkyl-Hg-Cysłcin- 
cMorhydrat, Alkyl-Hg-fi-SulJopropionsaure, Alkyl-Ilg-a-Sulfobuttersdure u. ahnliehe 
Verbb. (F. P. 665 415 vom 7/12. 1928, ausg. 18/9. 1929.) Sa r r e .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Desinfektionsmittel aus Quecksilber- 
verbindungen. Man liiBt ein Hg-Salz mit Alkyl- oder J.r?/Z-Verbb. von Metallen re- 
agieren, die elektronegativer sind ais Hg, wie Bi, Zn, Pb, u. zwar in Ggw. von inerten 
pulvrigen Substanzen, wie Ton, Injusorienerde, Kaolin, Na- oder Ca-Sulfat. — Z. B. 
vermischt man 51 Teile Pb{CHs).v 152 Teile HgCU u. 707 Teile Infusoricnerde bei 
etwa 50°. Man erhalt ein pulvriges Gemisch, das ÓH3—Hg— Cl enthalt u. ais Saat- 
gutbeize dienen kann. (F. P. 668482 vom 28/1. 1929, ausg. 2/11. 1929.) S a r r e .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Herstellung von Quecksilberver- 
bindungen zur Vertcendung ais Saatgutbeizen. Man laBt (vgl. F. P. 668 482, Torst. 
Ref.) HgCl2 oder Hg(CH3C02)2 mit Tetra- oder' Trialkyl- oder -ar?/Zverbb. von Metallen 
reagieren, die elektronegativer sind ais Hg, oder man laBt das Hg-Salz auf das Rk.- 
Prod. von PbNa„ u. Alkyl-Cl oder {Alkyl)2SOi einwirken. — Z. B. lost man 15 g 
Pb(CeHrXx in Bzn., gibt 10 g HgCU zu u. koeht 1 Stde. Der Nd. von C^H^HgCl wird 
abfiltriert, ausgewaschen u. getrocknet, oder man koeht 80 g PbNa„ in 150 ecm Toluol 
mit 93 g (C'2//5)2iS,0.1 in Ggw. von etwas K J  oder HgJ2 mehrere Stdn. am RuekfluB- 
kiihler, laBt erkalten, gibt 160 g HgCU hinzu, erhitzt, dest. das Toluol ab, zieht den 
Riickstand mit h. A. aus u. liiBt den Extrakt erkalten, aus dem CM^HgCl auskrystalli- 
siert. Die Verbb. sind ais Saatgutbeizen brauchbar. (F. P. 668488 vom 28/1. 1929, 
ausg. 2/11. 1929.) S a r r e .

Rene-Emile Trottier, Frankreicli, Mittel zum Vernicliten von Insekten und Krypto- 
game.n. Man yermischt zunachst 2 kg CaO, 0,5 kg verseifbares Ol, 1 1 Tetralin u.
1 1 Petroleum u. gibt dann 2 kg .CuSO4 hinzu. CaO kann durch den bei der Herst. 
der Carbolsdure anfallenden Kallcschlamm ersetzt werden. Das Mittel wird wie Borde- 
laiser Briihe angewendet. (F. P. 668 284 vom 30/4. 1928, ausg. 30/10. 1929.) T h i e l .

Rohm and Haas Co., V. St. A., Insekticide Mittel, bestehend aus Monochlor- 
acelaten mit einem Dampfdruck, der niedriger ist ais der des Butylmonocldoracetats, 
wobei die Schleimhiiute nicht melir gereizt werden. Man verwendet z. B. in wss. Lsg., in 
Lsg. von KW-stoffen, in Emulsion oder in Pulverform Glycerintri-, Cycloliezyl-, Glykol-, 
Dićhlorisopropyl-, fl-Cldorathyl-, Trimethylenglykoldi-, Isoamyl-, Na-Monochloracctat, 
ferner N-Monochloracetylanilin, o-m-Dichlor-co-chloracetoplienon u. ahnliehe Verbb. 
(F. P. 667 633 vom 22/11. 1928, ausg. 1S/10. 1929.) T h i e l .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, ubert. von: Toshio Ohori und Kiyoshi 
Nakazawa, Tokio, Japan, Insektenvertilgungsmittel. (A. P. 1745 907 vom 10/2.
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1928, ausg. 4/2. 1930. Japan. Prior. 18/2. 1927. — C. 1929. II. 2495 [E. P. 
285 797].) SCHOTTLANDER.

R. Perotti e M. Valleggi, Sulla dissoluzione ed utilizzazione microrgauica della potassia leu-
citica. Pisa: Vallerini 1929. (15 S.) 8°.

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
Fred D. De Vaney und C. W. Ambler jr., Die Rcaktion des metallischen Eisens und. 

des Kwpfersulfals bei der Flolation von Sphalerit. CuSO., fallt auf Fe in saurer Lsg. aus, u. 
man kann annehmen, daB dann ein Verlust seiner Flotationswrkg. eintritt. Ein reines 
Dreistaaten-Zinkerz wurde bei den unternommenen Verss. so vermalilen, daB metali. Fe 
ais Verunreinigung vermiedcn wurde. Beieińer Anwendung von 2 Ib CuS04 jet-Erz konnen
6—14 lbs Metallteileben zugesetzt werden, bis ein ungimstiger EinfluB desFe zubemerken 
ist. Wurden aber 4 lbs Salz benutzt, so war die schadliclic Wrkg. des Fe deutlieher. 
Die Priifungen wurden in alkal. Bobrwasser gemaeht, das das CuSO., vollstandig aus der 
Lsg. ausfiillte, bis es schwach sauer wurde. Hiernaeli wurde nur ein Teil des Cu noch 
ausgeschiedcn. Die unl. Salze hatten dic allgemeine Formel: CuCO:)-x Cu(OH)2 u. 
CaS04. Dieser Nd. bat die gleichen Flotationswrkgg. wie frisches CuSO., mit dem 
gleichen Cu-Geh. Diese Abhangigkeit wurde bei An- u. Abwesenlieit von Fe fcstgestellt. 
In Becherglasern wrurden Priifungen mit CuSO,, u. metali. Fe in Bobrwasser vor- 
genommen. Die Ndd. enthielten Cu-Salze, metali. Cu u. hydrolysiertes Fe. Das F iltrat 
enthielt Fe u. Cu. LaBt man den Flotationsbrei sauer wrerden, so ist imzweifelhaft 
das metali. Fe schiidlich. Auch wenn Alkalitat aufrecht erhaltcn wird, kann sich das 
Fe ais eine Gefahr erweisen. Die Flotationsverss. waren gut, wenn mindestens 4 lbs 
CuSO, je t  Erz angewandt wurden, aber wenn Fe vorhanden war, wurden die Ergebnisse 
ungiinstig. Abgeschliffenes Fe im Flotationskreislauf muB dementsprcchend moglicher- 
weise ais ein ungiinstiges Materiał betracbtet werden, wenn CuS04 benutzt wird. 
(Canadian Mining Journ. 51. 82—86. 24/1. 1930. Rolla [Mo.], U. S. Bureau of Mines 
u. Missouri School of Mines and Metallurgy.) W i lk e .

A. H. Vaughan, Eleklrischz Ofen zur Warmebehandlung. An Hand von Abb. 
werden die neuesten, in Betrieb befindlichen Ofenarten fur Stąhl u. Nichteisenprodd., 
die Probleme ihrer Konstruktion beschrieben, u. auf die groBen Kapazitaten hin- 
gewiesen. (Iron Age 125. 357—61. 30/1.1930. Salem [Ohio], Electric Furnace Co.) WlL.

Robert Kremami, ttber die Elektrolyse gesclmiolzener und auch fester Legierungen. 
Yf. erliiuert zunaehst die theoret. Grundlagen u. Voraussetzungen, unter denen eine 
elektrolyt. Zers. von geschmolżenen Legierungen eintreten kann, u. gibt dann eine 
Zusammcnfassung der bisherigen Versuehsergebnisse dieses Gebietes. Charakterist. 
ist die Verwendung von Capillaren oder langeren, schmalen Trogen ais Elektrolysier- 
gefaB. Im einzelnen werden der EinfluB der Stromdichte, des Elektrodenabstandes, 
der Temp. u. der Zus. der Legierungen auf den Elektrolyseneffekt besprochen. Bzgl. 
des Wandersinnes der Komponenten ergibt sich die Reihe: Bi, Sb, Hg, Pb, Sn, Zn, 
Cd, Cu, Ag, Al, Na, K, u. zwar wandert bei binaren Legierungen das linkstehende Metali 
an die Anodę, das rechtsstehende an die Kathode. (Berg- u. Hiittenmann. Jahrb. 78.
1—11. 15/2. 1930. Graz.) L u d e r .

Mahle, Nickel- und Chromzu-satz fiir G-ufleisenzylinder non Automobilmotoren. Im 
GrauguB bewirkt ein Zusatz von Ni bekanntlioh den Zerfall von Carbid, wahrend der 
Perlit verfeinert u. gehartet wird; Cr dagegen wirkt ganz allgemein hartend. Hiervon 
ausgehend erortert Vf. die Eigg., die derartige legierte GrauguBsorten ais Werkstoff 
fiir Motorenzylinder besitzen. Es kommen Zusatze von 1,5% Ni u. 0,3—0,4% Cr in 
Frage. Von Bedeutung ist auch die Priifung der Eigg. unter Beriicksichtigung der be- 
sonderen Beanspruchung der Zylinder. wofur neuerdings Spezialeinrichtungen ge- 
schaffen wurden. (Automobiltecbn. Ztsehr. 33. 34—35. 97—99. 10/2. 1930. Unter- 
tiirkheim.) LuDER.

A. Thum. und H. TJde, Die mechanischzn Eigenschaften des OufSeisens. Vergleiche
zwisehen stat. u. dynam. Festigkeitsbestst., sowie Kerbschlagverss. bei GuBeisen u. 
Stahl ergeben, daB GuBeisen ais Werkstoff m it gekerbtem Stahl verglichen werden 
kann. Die schlechten mechan. Eigg. des GuBeisens sind auf die Kerbwkgg. der Graphit- 
adern zuriickzufuhron. Stahle, die durch Konstruktionsfehler usw. Kerbwrkgg. auf- 
weisen, haben eine sehr geringe Arbeitsfahigkeit. Daher diirften Unterss. iiber Kerb- 
schwingungsfestigkeit, sowie Kerbdauerschlagarbeit zur Unters. der Giite von Stahlen
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sehr geeignet sein. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 74. 257—64. Metallborse 20. 426—27. 
482—83. 1/3. 1930. Darmstadt, Staatl. Materialpruf.-Anstalt.) E d e n s .

O. V. Auwers und G. J. Sizoo, Uber den Einflu/3 der Korngrofte auf die Remanenz 
von weichem Eisen und uber den Einfluft der Sclierung auf die Bestimmung der wahren 
Remanenz. Bei Unterss. iiber den EinfluB der KorngróBe auf die Remanenz konnen 
erhebliclie abweiehende Werte gefunden werden, falls der Solierungswinkel nicht 
richtig gewiihlt wird. E s wird die Abhangigkeit der Remanenz von verschiedenen 
Scherungswinkeln bei siliciertem Ee, reinem Ee u. reinem Ni dargestellt. Der EinfluB 
der KorngróBe auf die wahre Remanenz ist bedeutend kleiner ais der EinfluB auf Ko- 
erzitivkraft u. Wattverluste. (Ztschr. Physik 60. 576—80. 1930.) E d e n s .

J. H. Smith, C. A. Connor und F. H. Armstrong, Die Beziehung zwischen 
Ermiidung und Uberanslrengung. Die Unterss. wurden auf einer von Sm it h  ent- 
worfenen Priifmasckine fiir wechselnde Zug-Druckbeanspruchung ausgefiihrt, wobei 
die Dauerfestigkeit nach dem von Sm it h  stammenden Abkiirzungsverf. durch Messen 
der Formanderung ermittełt wurde. An einem Stahl mit 0,19% C, 0,037% Si, 0,62% 
Mn, 0,058% P u. 0,034% S wurden im Anlieferungszustand die Dauerfestigkeiten 
bei verschiedenen Vorspannungen bestimmt. Dazu wurde eine kleine Schwingungs- 
beanspruchung cingestellt, dieser eine Vorspannung (Zug- u. Druck-) zugefiigt, u. diese 
allmahlieh gesteigert, bis boi einem Wert deutliches FlieBen eintrat. Tragt man in 
Abhangigkeit von der wechselnden Vorspannung, die durch diese bewirkten Langen- 
anderungen auf, so erhalt man eine Gerade, dio sich bei gróBeren Yorspannungen in 
eino Hystcrisschleifc auflóst. Mit Beginn des FlieBens geht dann die geschlossene 
Schleifo in eine offene iiber. Dio Beanspruchung der Schwingung plus dem Wert der 
Vorspannung beim FlieBen entsprechen an der FlieBgrenze nach Vff. der Dauerfestig- 
keit des Stahles. Dieser Wert braucht fiir das Ausgangsmaterial bei einer Vorspannung 
auf Zug nicht ebenso groB zu sein, wie boi einer gleichen Vorspannung auf Druck. 
Wird die Probo jedoeh mehrmals mit abweehselnden Zug- u. Druckrorspannungen 
bis zur FlieBgrenzo belastet, u. jeweils nur geringes FlieBen zugelassen, so konnen sich 
die FlieBgrenzen fiir Zug u. Druck ausgleichen; der Stahl ist dann in einem „Normal- 
zustand“ . Dann wurde der EinfluB einer Uberbelastung durch eine Schwingungs- 
beanspruchung untersuclit. Die Dauerfestigkeiten liegen danach Jióher ais die urspriing- 
lichen Werte. Auch eine Uberbelastung durch eine Vorspannung mit uberlagerter 
Schwingungsbeanspruchung fiihrte zu einer ahnlichen Erhohung der Dauerfestigkeit 
fur gleichgerichtete Vorspannung. Weitere Verss. wurden mit einer gebroehenen Wagen- 
achse, 0,37°/o 0, 0,10% Si, 0,98% Mn, 0,041% P u. 0,064% S durchgefiihrt. Die von 
der AuBenseite der Achse entnommenen Proben zeigten, daB sie bereits im „Normal- 
zustand“ waren, wahrend die Proben aus dem Innern der Achse diesen Zustand erst 
nach leiehtem FlieBen erreichten. Die Dauerfestigkeiten fiir verschiedenc Vorspannungen 
lagen fiir die Proben von der AuBenseite der Achse hóher, ais fiir Proben aus dem Kern. 
(Journ. Iron Steel Inst. 120. 267—95. 1929. Belfast.) WlLKE.

John R. Freeman jr. und G-. Willard Quick, Festiglceitseigenschaflen von 
Schienen und andereń Sidhlen bei hoherer Temperatur. Eestigkeitsunterss. an Stahlen 
verschiedenster Zus. ergeben bei Priiftempp. zwischen 500 u. 650° Minimalwerte der 
Dehnung u. Kontraktion. Dieses Gebiet wird im Gegensatz zum Blaubruchgebiet ais 
„sekundare Spródigkeit“ bezeichnet. Die Ursache derselben konnte nicht erfaBt 
werden; 0 2, N, u. Silicate seheinen keinen EinfluB zu haben; dagegen ist es moglieh, 
daB MnO u. freie Carbide eine Rolle spielen. Erscheinungen, wie Haarrisse usw., werden 
auf dio „sekundare Spródigkeit“ zuruckgefiihrt. Temperaturausgleich u. langsame 
Abkiihlung bei der Wiirmebehandlung von Stahlen seheinen die „sekundare Spródig- 
keit“ zu vermindern. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1930. 
N r."269. 46 Seiten. Washington.) E d e n s .

T. S. Fuller, Dauerfesliglceit von Slahł, der in Beriihning mit Damj)f steht. Die 
Dauerfestigkeit eines Ni-Stahles mit 3,5% Ni, der sich in einer H,0-Dampfatmosphare 
befindet, ist geringer ais die Dauerfestigkeit in n. Atmosphare. Feuchtigkeits- u.
0 2-Geh. des Dampfes erniedrigen die Dauerfestigkeit erheblich. Ein verguteter u. 
danach nitrierter Stahl zeigt die hochste bisher beobachtete Dauerfestigkeit von 
45,5 kg/qmm. (Teehn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1930. Nr. 294.
11 Seiten. Scheneetady, N. Y .) E d e n s .

, Handelsnamen amerikanischer Stahle. Die Handelsnamen u. Handelsmarken 
amerikan. Stahlproduzenten sind alphabet. geordnet. Hoch-C-haltige oder Legierungs- 
stahle, die vor allem fur Werkzeuge usw. venvandt werden, sind nicht mit aufgefiihrt.
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Alle reinen C-Stiihle, Legierungsstahle zur Anwendung nach einer Warmebehandlung 
u. korrosionsbestandige Stalilc sind abcr in der Aufstellung enthalten, u. geniigende 
Angaben iiber chem. Zus. oder physikal. Eigg. zur Unterschcidung von ahnlichen 
Prodd. beigegeben. Mit einer alphabet. Listę der ersten Stalilhersteller beginnt die 
Aufstellung. (Iron Age 1 2 5 . 275—82. 16/1. 1930.) W il k e .

George Batty, Ein Vergłeich der Herstellungsverfahren von Stalil im elektrischen 
Ofen. Die Sclimelzmethoden u. das Fertigmaelien einer Stahlcharge im elektr. Ofen 
u. die unterschiedliclie Praxis, dio bei der Herst. reiner C- u. Legierungsstahle beachtet 
werden muB, werden behandelt. Vf. bespricht auch die Al-Anwendung zur Vermeidung 
von Porositat u. Gasblasen im Stahl, der in Griinsandformen yergossen wird. E r ist 
der Ansicht, daB die Feuehtigkeit die Ursaclie der klcinen Lóclier im GuB ist, u. nicht 
etwa ein besonderer Zustand des Metalles. Die Sicherstellung von iiberschiissigem 
Eisenosyd iiber den notwcndigen Betrag zur Dberfuhrung des anfiinglichen Si u. Mn 
in Si02 u. Manganoxyd ist von groBer Bedeutung fiir das Reinigen des Staliles von nicht- 
mctall. Verunreinigungen. Vf. hśilt es fiir wiinschenswert, daB der C-Gch. einer Charge, 
die z. B. auf 0,25% fertig gemacht werden soli, auf 0,13—0,14% heruntergenommen 
werden sollte, um so weit wie móglich die Prodd. der fruheren Rkk. des Eisenoxyds 
mit Si u. Mn zu entfernen. Im oxydierten Zustande ist ein Stahlbad mit Gas gesatt., 
aber beim Einfiiliren eines Stiickes k. Sclirotts oder Roheisen entsteht eine Gasentw., 
die wahrscheinlich auf die physikal. Wrkg. des Materials auf die gesatt. Lsg. zuriick- 
zufiihren ist. Der Zusatz gewasclienen Metalls zu einem oxydierten Bad hat 2 Griinde: 
Ein Kochen durch rein physikal. Wrkg. lieryorzurufen, u. dieses Kochen durch C-Zu- 
fugung fortzusetzen, mit dem das iibcrschiissige Eisenoxyd reagieren kann. Am besten 
ist es, die Herst. so zu leiten, daB man am SchluB mit diesem Zusatz von gewasclienem 
Metali die riclitige Zus. erlangt. (Foundry 5 8 . Nr. 3. 100—02. 1/2. 1930. Philadclphia, 
Steel Castings Development Bureau.) W i lk e .

Heinrich Kreutz von Scheele, Mangan-Hartslalil. Uber den heuiigen Stand 
sein er Herstellung. Der hochprozentige Mn-Stahl ist trotz erkentibarer Weiterentw. 
in den letzten Jahren heute noch nicht in allen Punkten erforscht. Es scheint bis 
jetzt noch nicht erwiesen zu sein, ob das Cr ein niitzliches Legierungselement im Mn- 
Stahl ist, ebenso ist man sich iiber die Rolle des Si noch nicht ganz klar. Weiter be- 
finden sich im Schrifttum vicle Widerspriiche bzgl. der giinstigsten Abschrecktempp. 
Es fehlen prakt.-wissenschaftliche Verss. iiber die VersclilciBfestigkeit von Mn-Hart- 
stahlen verschiedener Zus. (GieBerei-Ztg. 2 7 . 98—100. 15/2. 1930.) K a lp e r s .

Arvid Johansson und Erik von Wachenieldt, Oliilten von Stahl in Schutzgas. 
Vf. hat untersucht, ob es moglicli ist, unter Verwendung von Generatorgas aus Holz- 
kohle ais Schutzgas ein Blankgliihen von Stahl ohne Veranderung des C-Geh. aus- 
zufiihren. Die Resultate waren positiv. Voraussetzung ist, daB wahrend des ganzen 
Gliihprozesses Gleichgewicht zwisehen Schutzgas u. (Fe +  C) des Stahls herrscht. 
Dieses Gleichgewicht wird theoret. behandelt. Ferner wird eine Vers.-Anordnung 
beschrieben. (Jernkontorets Annaler 1 1 3 . 141—178. 1929.) W i l l s t a e d t .

N. C. Kyriacou, Rósten und Stuckigmachen von Bleierz im Drehrohrofen. (Vgl. 
C. 1 9 3 0 . I. 1527.) Die zum Rósten u. Stuckigmachen von Pb-Erzen verwendeten 
Drehrohrofen unterseheiden sieh nur wenig yon den in Zementwerken betriebenen 
Ofen. Verss. mit dieser Ofenart wurden yor langerer Zeit zum Rósten von Pyrit an- 
gestellt. 1905 unternalim J . II. P a y x e  zunachst Laboratoriumsyerss. mit dem 
Drehofen, spater Verss. in der Praxis, die zu Erfolgen fiihrten. Verbesserungswurdig 
erschien die warmewirtsehaftlichere Gestaltung dieses Verf. Vf. schlagt yor, die beiden 
im Laufe der letzten Jaliro herausgekommenen Bauarten, namlich die Ausfiihrung 
des Ofens mit verbreiterter Verbrennungszone u. des Ofens mit yerbreiterter Róst- 
zone, miteinander zu yereinigen. Er will dies dadurch erreiehen, daB er bei einem 
Ofen von iiberall gleiehmiiBigem Durchmesser ein Diaphragma oder eine Stauyorr. 
zwisehen diese beiden wichtigsten Teile anbringt, durch die der Ofen auf der einen 
Seite eine yerbreiterte Yerbrennungszone, auf der anderen eine yerbreiterte Róst- 
zone erhalten wurde. Beide Zonen konnten unabhangig yoneinander arbeiten. Der 
so gebaute Drehrohrofen kann fiir Tagesleistungen yon 750 t  ausgefiihrt werden. 
(Rey. Metallurgie 27- 49—53. Jan. 1930.) KLa l p e r s .

G. L. Oldright und Virgil Miller, Das Schmelzen im Bleihochofen. Um die 
Formen, in denen das Pb in den Schmelzprodd. im allgemeinen yorhanden ist, zu be- 
stimmen, muB man die Pb-Menge ermittehi kónnen, die ais Sulfat u. Oxyd, ais Metali, 
Sulfid u. Silicat anwesend ist. Da Vorprufungen mit selektiyer u. sukzessiyer Lsg.
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eines Minerals nacli dem anderen durch verschiedenc Lósungsmm. erfolgversprechend 
verlaufen waren, u. dio Methoden der Differenzberechnung oft ungenau sind, war es 
wunschenswert, alle diese Verbb. mittels Analyse in einer Probe zu bestimmen. Methoden 
der selektiven Loslichkeit zur Best. der mineralog. Form verschiedener Bestandteile 
sind im allgemeinen nicht so genau wie dio n. Methoden der Analyse. Die hier be- 
sprochenen Methoden sind aber genau genug, um den Metallurgen einen ziemlich 
treffenden Uberblick zu geben. Die Untersuchungsmethode ist wie folgt: Zu 0,5—5 g 
einer 100-Maschen-Probe werden in einem 250-ccm-Becherglas 25 ccm einer gesatt. 
Ammoniumacetatlsg. gegeben, auf 100 ccm verd., 10 Min. gekocht, durch eine Asbest- 
sehioht im Goochtiegel filtriert u. der Riickstand mit h. dest. W. vom Losungsm. frei- 
gewaschen. Das F iltrat enthalt alles Pb, das ais Oxyd, Sulfat oder bas. Sulfat vorhanden 
war. Der Riickstand enthalt das Blei ais Sulfid, Silicat u. Metali. (Bei Schlacken karm 
die Behandlung mit Ammoniumacetat vernachlassigt werden.) Der Riickstand oder 
die gewogene Schlackenprobe werden in ein Becherglas getan, u. solange eingedampft, 
bis nur nock ein wenig Feuchtigkeit da ist, hierauf werden 10—20 ccm einer 10%ig. 
AgNOj-Lsg. zugegeben, 1 Stde. in der Kalte behandelt, wobei gelegentlich mit einem 
Stab geriihrt wird, um die Kliimpchen zu zerbreehen, durch einen Goochtiegel mit 
Asbesteinlage filtriert u. der Riickstand reingewaschen. Das F iltrat enthalt das urspriing- 
lich ais Metali vorhanden gewesene Pb, der Riickstand das Pb ais Sulfid u. Silicat. 
Der lctzte Riickstand wird in einem Becherglas ebenfalls getrocknet, dann werden 
25—50 ccm einer gesatt. NaCl-Lsg., dio 60 g FeCl3-6H 20  im 1 enthalt, zugcsetzt, u.
12 Stdn. zwischen 25—28° unter Riihren behandelt. Hierauf wird durch ein Filter 
filtriert u. der Riickstand einmal mit etwas Losungsm. nachgcwasehen, u. schlieBlich 
mit h. W. von den 1. Chloriden befreit. Im Filtrat ist das urspriinglich ais Sulfid vor- 
handen gewesene Pb enthalten. Der Riickstand enthalt das Pb-Silicat. Durch chem. 
Analyse werden im Riickstand u. den Filtraten der Pb-Geh. bestimmt, u. daraus die 
einzelnen Mengen berechnet. Hierauf werden die VorsichtsmaBregeln bei der Unters. 
der einzelnen Bleihochofenprodd. besprochen. Obacht muB auf die Tatsache gegeben 
werden, daB sich Bleisulfid etwas zu einer im Ammoniumacetat 1. Form osydiert, u. 
das metali. Pb im gleichen Reagens in sehr geringen Mengen 1. ist. (Metal Ind. [London] 
35 . 197—99. 31/8. 1929. U. S. Bureau of Mines.) W ilk e .

S. J. Nightingale, P lum bum  nigrum . Die neuen u. alten Anwendungen des Pb 
werden geschildert, [wie Róhren u. Bleehe, chem. Pb, Kabelumhiillung, Bleimatten, 
dekorativc Pb-Arbeiten u. a. (Metal Ind. [London] 3 6 . 71—74. 17/1. 1930.) W ilk e .

Victor Tafel und Fritz Kleweta, Uber die Vorgange beim Verbiasen von kupfer- 
lialtigem Nickelstein. Auf Grund der unternommenen Verss. gelangen Vff. zu dem 
Ergebnis, daB der EinfluB eines Cu-Geh. auf die Ausschcidung von metali. Ni beim 
Erblasen von Feinstein tatsachlich auf die Rk. Cu2S +  2 NiO =  2 Cu +  2 Ni +  S02 
zuriickzufiihren ist. Diese Rk. findet bei Tempp. oberhalb 1300° statt. Dabei ist 
noch zu beriicksichtigen, daB im Konverter die Verhaltnisse zu ihrer Durchfiihrung 
infolge der Móglichkeit, daB NiO in statu nascendi sofort weiter reagiert, bedeutend 
giinstiger liegen miissen ais unter den beschriebenen Vers.-Bedingungen. Weiter 
ergab sich, daB alle eine Verschlackung von NiO bewirkenden Stoffe beim Verblasen 
von Cu-Ni-Feinstein ferngehalt-en werden miissen. (Metali u. Erz 27. 85—88. Febr.
1930.) K a l p e r s .

— , Aluminiumtabellen. Die Tabcllen geben wieder: relative Verbreitung der 
Metalle in der Erdkruste, Darst. der Al-Gewinnung, Formenliste fiir Al, Erzeugung 
von Rein-Al von 1913—1928, Verbrauch von Rein-Al, physikal. u. mechan. Eigg. von 
Rein-Al, Festigkeit u. Verhaltnis zwischen Festigkeit u. Dehnung bei verschiedenen 
Tempp. von Rein-Al, Festigkeit nach Erwarmung u. Abkiihlung auf 20° nach den in 
der Praxis iiblichen Gliihzeiten von gekneteten Legierungen, physikal. u. mechan. 
Eigg. von Lautal u. geknetetem Silumin, Al u. Al-Legierungen fiir Freileitungs- 
zwecke, Eigg. u. EinfluB der Formarten auf die Eigg. der deutschen u. amerikan. 
Legierungen, EinfluB des RohguBąuerschnitts auf die Eigg. der deutschen Legierung, 
physikal. u. mechan. Eigg. von Silumin, Eigg. der LIV - u. KS-Legierung, Korrosions- 
priifung an verschiedenen GuBlegierungen, Verarbeitungsgang von Al, spanabhebende 
Bearbeitung von Al u. Al-Legierungen, Hammer-, Gasschmelz- u. Widerstands- 
schweiBung, Priifverf. fiir SchweiBstellen, Al-Loten, Priifverff. fiir Lotstellen, Korrosion 
Ton Lotstellen u. Preisverhaltnis zwischen Al u. Cu. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk 
Aluminium 1. 319—52. Febr. 1930.) WlLKE.
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Robert J. Anderson, Schmelzen zweiten Aluminiums und von Alummium- 
legierungen. IX. Mitt. Die beim Schmelzen zu benutzenden Ofen. (VIII. vgl. C. 1 9 2 8 .
II. 1814.) Dio Wahl des Ofens hangt von 3 Faktoren ab: die Art des Schrotts, die Pro- 
duktionsgróBe u. der zur Verfiigung stehende Brennstoff. Dio Yerscliiedensten Ofen 
•werden so angewandt; elektr. Ofen ycrschiedenor Art sind zum Umschmelzen von Al 
u. leichtem Schrott Tersucht worden, abor ihre allgemcine Anwendung steht noch aus. 
Die Schachtofen werden gewohnlich mit Kohlo u. Koks gefeuert, wahrend Ol oder 
Gas bei den anderen, noch im Gebraueh befindlichen Ofentypen ais Brennstoff in An
wendung kommt. Es folgt dann eine' Bespreehung der einzelnen Ofenartcn: Sehaclit-, 
Tiegel-, Eisentopf-, Flammen-, elektr. Ofen usw. (Metal Ind. [New York] 27 . 469—72. 
Okt. 1929. Fairmont [W. Va.], Fairmont Manufacturing Co.) WlLKE.

Fritz Michel, Aufarbeitung von Abfallen in der Edelmetalle verarbeitenden Industrie. 
Schilderung der Edelmetallriickgewinnung in Sehmuckwaren-, Blattgoldfabriken, Ver- 
goldungsanstalten usw. (Chem.-Ztg. 52. 733—34. 19/9. 1928.) SCHONFELD.

Bureau of standards, Herstellung von sehr reinem Platinschwamm. Aus Pt- 
Abfallen mit ca. 5% Verunreinigungen (Ir, Rh, Pd, Ru, Au, Fe u. geringe Mengen 
anderer Metalle) wird zuerst Au mit FeS04 gefallt, dann nach Versetzen mit etwas 
NaBr03 Fe u. andere Verunreinigungen durch Zugabe von NaHC03 bis zu schwacher 
Alkalitat zur kochenden Lsg. Im  Filtrat dieser Fallung ist P t mit 99,999% Roinheit 
enthalten. Zur Entfernung von anhaftendem NaCl wird nochmals mit NH.,C1 gefallt, 
das beim Schmelzen des Pt-Schwammes weniger stort. (Journ. Franklin Inst. 2 0 8 . 
804. Dez. 1929.) R. K. Mu l l e r .

Edmund Richard Thews, Die Verwendbarkeit der Platinmelalle in der Chemischen 
Industrie. Die reinenMetalle der Pt-Gruppe werden, teils wegen ungeeigneter Festigkeits- 
werte, teils wegen mangelnder chem. Widerstandsfahigkeit, in der Technik weniger 
verwendet ais ihre Legierungen. Techn. reines P t wird hauptsachlicli fiir Laboratoriums- 
app. u. ais Katalysator benutzt. — Aufier Pd bewirken alle Metalle dieser Gruppe 
beim Legieren mit P t eine Hśirtung des Metalls. Die wichtigsten Pt-Legierungen sind 
dio mit 5—35% Ir. Ihre mit steigendem Ir-Geh. bedeutend wachsende Widerstands
fahigkeit gegen Siiuren, sowie ihre Harto u. Festigkeit machen sie zur Verwendung 
in der chem. Industrie sehr geeignet. Ais Ersatz fiir Ir konnen oft Legierungen mit 
Au  u. Pd benutzt werden. — Die weichen Pt-Pd-Legierungen dienen im wesentlichen 
nur ais Vorlegierungen zur Herst. von andern Pd-Legierungen. — Pt-Os-Legierungen 
sind wegen der Giftigkeit des verdampfenden 0 s0 4 nicht brauehbar, die stark hartendon 
Eigg. des Os konnen aber in der Verwendung von Os-Ir-Legierungen ausgenutzt werden.
— Pt-Rh-Legierungen dienen ais Katalysator bei der HN03-Herst. aus NH3 u. Luft. 
Ferner werden sie wegen ihrer giinstigen Festigkeitseigg., der chem. Widerstands
fahigkeit u. geringen Verdampfbarkeit zu Laboratoriumstiegeln u. Widerstands- 
drahten verwendet. — Fiir Tempp. bis 2100° hat man Thermoelemento mit Ir-Ru- 
Legierungen. Ru dient auBerdem in geringen Mengen ais hartender Legierungszusatz. — 
Sehr gunstig sind dio Eigg. der in der chem. Industrie verwendeten Goldlegierungen 
mit nur 10—15°/0 Pt, die an mechan. Festigkeit u. Widerstandsfahigkeit gegen viele 
Sauren u. Alkalien (abgesehon von Cyaniden) das reine P t  ubertreffen. (Chem. Fabrik
1 9 3 0 . 49—53. 12/2. 1930. Philadelphia [U. S. A.].) R. SCHMIDT.

Leon Guillet und Jean Coumot, EinfiuP der Warmbehandiungen auf gewisse 
Silber-Zink- und Silber-Cadmium-Legierungen. Die Warmbehandiungen bestanden 
in folgenden MaBnahmen: Gliihen im elektr. Muffelofen, Aufrechterhaltung der Temp. 
wahrend 2 Stdn., langsames Abkiihlen im Ofen; Harten in W. bei 15° nach Erwarmung 
in einem elektr. Muffelofen u. nach Aufrechterhaltung der Temp. wahrend 10 Min.; 
Anlassen im Ol- oder Salzbad, Aufrechterhalten der Temp. wahrend 1 Stde., Ab- 
kiihlung an der Luft. Dio Proben wurden dem Brinellhartevers. imterworfen (5-mm- 
Kugel, 500 kg Belastung, 15 Sek. Belastungsdauer), ferner mikrograph. gepriift. 
Dio Ag-Zn-Legierungen enthielten 69,77°/o bzw. 62,28% Ag, die Ag-Cd-Legierungen 
59,96°/o bzw. 49,25% Ag. Das aufgestellte Ag-Zn-Diagramm erlaubte es, dio inneren 
Umwandlungen gewisser dieser Legierungen mit den allgemeinen Hartetheorien in 
Einklang zu bringen, wahrend das aufgestellte Ag-Cd-Diagramm noch nicht geniigende 
Klarheit in dieser Beziehung verschafft. (Rev. Metallurgie 2 7 . 1—7. Jan. 1930.) K a l p .

O. Bauer und M. Hansen, Der EinjlufS von-dritten MetaUen auf die Konstitution 
der Messinglegierungen. II. Der Einflu/5 von Nickel. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1691.) Das Drei- 
stoffsystem Ni-Zn-Cu wurde im Bereich von 65—-30°/o Cu u. 0—20% Ni mit Hilfe 
therm. u. mkr. Unterss. von Schnitten fiir konstantę Ni-Gelih. von 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 u.
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15,0% ausgearbeitet. Die Erstarrung der Legierungen entspricht der Erstam m g der 
reinen Zn-Cu-Legierungen. In  einem gewissen Bereich findet die in einem sehr engen 
Temperaturintervall verlaufende peritekt. Umsetznng a  +  Schmelze ^  f) s ta tt. Dies 
ist ein Beweis, daB die a- u. /?-Mischkrystalle des Zn-Cu-Systems mit den a- u. /?-Misch- 
krystallen des Ni-Zn-Systems isomorph sind. Die peritekt. Temp. des Zn-Cu-Systems 
(905°) wird durch Ni nur wenig erhoht. Der Ni-EinfluB auf das Gefiige der Messing- 
legierungen wird durch die Tatsache gekennzeichnet, daB die Zustandsgebiete der 
Krystallarten der Zn-Cu-Legierungen in Gestalt von Zustandsraumen zu Cu-armeren 
Konzz. yerschoben werden. Die Ni-Zusatze fiihrten bei den Unterss. nicht zur Bldg. 
einer neuen Krystallart. Mit Ausnahme einer durch die Loslichkeitsabnahme von 
Zn +  Ni in Cu unterhalb G00° hervorgerufenen Entmischung der a-Krystalle (unter 
Ausschcidung von /9-Krystallen) entsprechen die mit fallender Temp. auftretenden 
Gefiigeanderungen vollkommen den Gefiigeanderungen der reinen Messinglegierungen. 
In einem Anhang wird die Hartę von Ni-Messinglegierungen behandelt. (Ztschr. Metall- 
kunde 21. 406—11. Dez. 1929. Borlin-Dahlem, Kaiser-Willielm-Inst. f. Metall- 
forschung.) W i l k e .

H. C. Dews, Das Giefien von Messing und Bronze. (Vgl. C. 1930. I. 1857.) 
Man muB imterscheiden zwischen GuBblócken, die durch Walzen, Ziehen, Pressen 
weiter bearbeitet werden, u. GuBstiicken. GuBblocke werden heute auf der Dreh- 
trommel oder dem Konvcyor gegossen, u. zwar so, daB das Fórderband unterhalb 
des Ofens zieht. Ein ZwischengieBen in Pfannen ist daher nicht erforderlieh. Da 
eine Uberhitzung des Metalls im Ofen nicht stattfinden darf, ist genaueste Temp.- 
tlberwachung gcboten; dabei ist diese Uberwachung bei der Hcrst. von FormguB- 
stiicken wichtiger ais bei der von Blócken. Die reinen Cu-Sn-Legierungen werden 
selten verwendet, meistens cnthalten die Legierungen auBer Pb noch Zn u. P. (Metal 
Ind. [London] 36. 93—96. 17/1. 1930.) K a l p e r s .

J. H. Cheetham, Kupferozyd entfemt Aluminium aus Bronze. Gelegentlich 
eines Fehlgusses mit 85% Cu, 4°/o Sn, 5% Zn, 6%  Pb u. rund 1 oz Al auf 100 Pfund 
Metali wurden Yerss. unternommen zur Feststellung, ob das verunreinigte Metali 
nach dem Sehmelzen u. vor dem GieBen gereinigt werden kann. Kupferosyd u. Sand 
bilden eine der Methoden, die vom Schmelzer angewandt werden, um Al aus der Bronze 
zu entferncn. Deshalb wurden verschiedene Verss. angestellt, um die Wirksamkeit 
u. Praxis dieser Methode in der GieBerei zu priifen. Es ergab sich, daB ein Kupferoxyd- 
zusatz durchaus zufriedenstellende Ergebnisse zeitigt. (Foundry 58. Nr. 3. 99. 1/2.
1930.) ' W i l k e .

O. Dahł, Zur Kinetik des eutekloiden Zerfalles der y-Bronzen. Bei der Vergiitung 
von Bronzen durch Aufspaltung der y-Krystallart, dessen Verlauf durch Aufnahme von 
Hiirte- u. Widerstands-AnlaBdauerkurven an KoldllenguBstaben yerfolgt wird, yerhalt 
sieli die Brinellharte bei yerschiedener AnlaBdauer in der von den vergiitbaren Le
gierungen her bekannten Weise, dagegen zeigt der Verlauf des elektr. Widerstandes 
unerwartete Erscheinungen, namlich anstatt des zu erwartenden Anstiegs einen ge- 
ringen Anstieg, darauf folgend einen starken Abfall und schlieBlich einen bleibenden 
Anstieg. Aus den aufgenommenen Schaulinien wird der Vorgang der eutektoiden 
Aufspaltung gedeutet. (Ztschr. Metałlkunde 22. 48—52. Febr. 1930.) K a l p e r s .

Alfred Schulze, Konstitution der Legierungen. Die Anwendung jthijsilcalischer 
Mellioden. (Vgl. C. 1929. II. 2243.) Die physikal. Verff. zur Aufkliirung der Konst. 
der Legierungen griinden sich darauf, die Veranderung irgendwelcher beąuem meB- 
baren physikal. Eig. in Abhangigkeit von der Temp. u. Zus. der Legierungen zu ver- 
folgen. Die wichtigste dieser Eigg. ist die elektr. Leitfahigkeit, die am einfachsten zu 
erfassen u. besonders empfindlich gegen Konstitutionsanderungen ist. Bei hetero- 
genen Legierungen, d. h. bei wahlloser Verteilung der Bestandteile, mischen sich weder 
die elektr. Leitfahigkeiten noch die Widerstande, sondern die Logarithmen der Leit- 
fiihigkeiten. Die Kurven der elektr. Leitfahigkeit u. des Widerstandstemp.-Koeffi- 
zienten von Zweistofflegierungen, die eine ununterbrochcne Reihe von Mischkrystallen 
bilden, fallen von den Werten der reinen Komponenten zuerst steil ab u. haben gegen 
die Mitte hin ein sehr flaches Minimum. Die weiteren Ausfiihrungen beziehen sich auf 
unvoUstandigen Krystallaufbau, auf Legierungen mit Verb.-Bldg. u. auf die Darst. 
von Raumdiagrammen. (GieBerei-Ztg. 27. 86—97. 15/2. 1930.) K a l p e r s .

R. Kiihnel, Aufierge woh n l i ch es Krysiallwachstum an Eisen und Kupfer und seine 
Ursachen. Die geschilderten Sonderfiiile bczogen sich auf Einsatzstahl, Feuerbuehs- 
kupfer u. auf gesclimiedeten Stahl, bei denen der EinfluB der Temp. auBerordentlich
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in die Erseheinung tra t. Die auBergewóhnlichen Vorgange diirften nach L aszlo  
nicht auf eine Rekrystallisation, sondern auf dio Ubcrhitzung von Stahlen zuruck- 
zufiihren sein, die schlecht desoxydiert waren. (Ztsehr. Metallkunde 22. 53—55. 
Febr. 1930.) K a l p e r s .

Albert Roux und Jean Cournot, Uber einige Ergebnisse von krystallographischen 
Priifungen mit Róntgenstrahlen. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 931.) Vff. liaben folgendo 5 Fragen 
untersucht: Gefiige der elektrolyt. Ndd. von gleichzeitig 2 Metallen, innere Um- 
wandlungen in gewissen Ag-Zn-Legierungen, innere Umwandlungcn in einer Cu-Al- 
Legierung, Verformung u. Rekrystallisation von Al u. Duralumin, EinfluB der Ver- 
unreinigungen auf das Wachsen des Kornes im Laufe des Gliihens von Metallen. Dio 
Ergebnisse der Unterss. iiber die inneren Umwandlungen der Ag-Zn-Legierungen 
stimmen mit der allgemeinen Theorie des Hartens u. Anlassens yollkommen uberein, 
Die an gegluhten u. gehiłrteten Cu-Al-Legierungen (90:10) beobachtcten Spektren 
gestatten die Annahme, daB das z we i te nach dem Hiirten erscheinende Spektrum 
nicht auf den y-Bestandteil, der beim Spektrum des gegluhten Metalles unsichtbar 
ist, zuriickzufuhren ist. Die Verunreinigungen yermindern dic Rekrystallisation durch 
Gliihen yon gerecktem Cu u. Al. (Rev. Metallurgie 2 6 . 655—61. 2 7 . 8—18. Jan. 
1930.) K a l p e r s .

Bureau of Mines, Mikroslcopische Untersuchungen von Erzproben. Nochmaliger 
Hinweis auf den Wert des Mikroskops bei der Erzaufbereitung usw. (vgl. C. 1929. 
II. 1844). (Journ. Frankjin Inst. 209. 271—72. Febr. 1930.) L o r e n z .

Hugh 0 ’Neill, Die Hartę von im Yakuum gegluhten Eisenkrystallen. Fiir Cu u. Al 
ist dio GesetzmaBigkcit, daB der Priifdruck, der zur Erzielung eines Eindruckes yon 
einem dem der verwendeten Stahlprobo gleichem Durchmesser erforderlich ist, u. der 
sich unter diesen Bedingungen ergebendo Ausdruck fiir dio Brinellharte (eino Grenz- 
Brinellziffer) Konstanten darstellen, ermittelt worden. Die vorliegendo Arbeit unter- 
sucht, inwieweit dieser Zusammenhang auch fiir Fe gilt, wobei die Hartę in Brinell- 
einheiten u. Ritzharte bestimmt wird. Die Arbeit zerfallt in 2 Teile. Im ersten wird 
der EinfluB der KorngroBe auf die Brinellzahl untersucht, wobei Armco-Fe ais Ausgangs- 
werkstoff dient. Die Probe in Form eines flachon ZerreiBstabcs wurde zerrissen u. im 
Vakuum 21/i Stde. bei einer Rekrystallisationstemp. von 765—800° gegliiht. Die ver- 
schiedenen Vorformungsgrade ergeben so verschiedene KorngroBen. Mit zunehmender 
Pressung zeigte sich, daB die KorngróBo auf die zahlenmaBigo GroBe der Brinellharte 
von immer geringerem EinfluB wird. Der Unterschied wird immer kleiner u. ergibt 
im Grenzfall im Koordinatensystem eine Gcrade senkrecht zur Ordinate, wenn man 
ais Ordinate die Brinellzahlen u. ais Abszisse die ortliche Lage der PrUfstellen zu- 
einander auftragt. Die zahlenmaBigo GroBe dieser Grenz-Brinellziffer Hu =  
2 o/?t Dn~2 ist 54; n betragt 2,41. Darin bedeutet a das Gowicht der Erzielung eines 
Eindruckes, mit der Einheit ais Durchmesser, D den Durchmesser der Prufkugel, u. 
n den EinfluB der Verfestigung. Eine Vakuumgliihung bewirkt bei Armco-Fe einen 
betrachtlichen Anstieg des n-Wertes u. eine Emiedrigung von IIu um 17%. Eino FluB- 
stahlprobe (0,44% Mn, 0,02% Si, 0,028% S u. 0,020% P)» die im H2-Strom entkohlt, 
dann k. yerformt u. in H2 oder im Vakuum gegluht worden war, zeigte auch eine Un- 
abhangigkcit der Brinellzahl IIu von KorngroBe u. Orientierung. In  diesem Falle 
war IIu =  58 u. n — 2,32—2,45. — Im 2. Teil wird die Ritzharte an Flachen ver- 
schiedener krystallograph. Orientierung bei Fe-Einkrystallen mit der GroBe der Ritz
harte an einer Krystallansammlung bei verschiedener Temp. verglichen. Die Unterss. 
wurden an einem in H2 entkohlten FluBstahl zwisehen —185° u. +180° ausgefiihrt. 
Es ergab sich, daB der EinfluB der KorngrćSBo verschwindet. Die Ritzharte yerschieden 
orientierter Krystallflachen ist m Gegensatz zu den Brinellharten yerschieden. Mit 
zunehmender Temp. steigt der c-Wert aus L s =  g w°, der dio Verfestigungsfahigkeit 
ausdjuckt, an. Dio GesetzmaBigkciten zeigen zwisehen 100 u. 130° eine Ungleich- 
mafiigkeit. Zum SchluB wird auf den Zusammenhang zwisehen Hartę u. elektr. 
Widerstand hingewiesen. (Journ. Iron Steel Inst. 1 2 0 . 207— 38. 1929. Man
chester.) W lL K E .

Alfred Molnar, Untersuchungen uber das Hdrten von Blei, Zinn und Cadmium 
bei verschiedenen Temperaturen. Durch Kompression bei Tempp. untcrhalb —40° 
wird bei Pb eine Hartezunahme erzeugt, die bei diesen Tempp. vóllig erhalten bleibt. 
Zwisehen —40 u. +50° geht die Hartung wieder zuruck, u. zwar um so langsamer, 
je niedriger die Temp. ist. Oberhalb +50° liiBt sich Pb durch Kompression nicht

XH. 1. 167
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karton. Die entsprechenden Tempp. bei Sn sind —20 u. +50°, bei Cd —40 u. +25°. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 587—89. 3/3. 1930.) W r e s c h n e r .

A. H. Mundey, Spritzgup. (Vgl. auch C. 1929. II. 1461.) Die Einteilung des 
Spritzgusses in fiinf Arten u. in Druck- u. SchwerkraftguB, die GieBeinrichtung, die 
Ausfiihrung des Spritzgusses, das Symposium iiber SpritzguB auf der Herbstversamm- 
lung 1928 des Institute of Metals, sowie die zu yerwendenden Legierungen werden 
besprochen. (Metal Ind. [London] 3 6 . 5—7. 33—34. 10/1. 1930.) W i l k e .

W. W. Kerlin, Die Siebanalyse bestimmł die Verteilung der Sandkórner. Die nach 
W. S. T y l e r  zu benutzenden Siebe enthalten 10, 14, 20, 28, 35, 48, 65, 100, 150, 
200, 270 Maschen u. stehen mit ihren MaschengróBen in einem bestimmten geometr. 
Verhaltnis. Werden die Ergebnisse einer solchen Siebanalyse in ein Koordinaten- 
systcm eingetragen, der Prozentsatz der M. iiber jcdem Sieb (vertikal) u. die GróBe 
der óffnungen in den Sieben (horizontal) ais Koordinaten, so ergibt sich ein gutes 
Bild der Kornverteilung des Sandes. Die verschiedensten Sandsorten wurden dann 
analysiert u. ihro Eigg. an Hand der Kurven u. ilires Verh. im Betriebe Yerglichen, 
sowie die Móglichkeit der Misckung von Sandsorten auf Grund ihrer Siebanalyse 
gezeigt. Im allgemeinen hat der Sand die am besten ausgeglichenen physikal. Eigg., 
der die weichste Kurve nach obigem Verf. zeigt. Jeder Sand hat eine optimale Menge 
kolloidales Bindemittel. Wird mehr Bindemittel gefordert, so muB im entsprechenden 
Verhaltnis dio Grobheit des Sandes erholit werden. (Foundry 58 . 78—80. 109. 
15/1. 1930. Pittsburgli, Enterprise Sand Co.) W i l k e .

Schmolke, Die Dissoziation des Wassersloffes und ihr EinfluP auf die Temperatur 
der AeetylenschweiPflamme. Die fiir die Temp. der AcetylenschweiBflamme berechnete 
Zahl weicht von der durch Beobachtung gefundenen ab. Dieser Unterschied ist ver- 
mutlich durch die Ungenauigkeit des bei der Berechnung yerwendeten von L a n g m u ir  
angegebenen Wertes fiir die Dissoziationswarme des H2 bei konstanten Druck 
90 000 kcal./Mol. erklarlich. Auf Grund des NERNST-Theorems unter Benutzung 
der von SiMON bestimmten chem. Konstanten des H2, der von W o h l  u. L a n g m u ir  
gefundenen Dissoziationsgrade sowie der von W o h l  u. PlER fiir die Molarwarme 
des Hj angegebenen Temp.-Funktionen wird die Dissoziationswarme berechnet. (Warme
53 . 97—99. 15/2. 1930.) K a l p e r s .

Shun-Ichi Satoh, Einige Untersuchungen iiber die Scliweipung von Eisen mit 
dem elektrischen Lichtbogen mit metallischen Elektroden. Die Zus. der Elektroden 
war: 0,040% C, 0,054% Si, 0,090% Mn, Spuren von P, 0,020% S. Die Elektroden 
von 33 cm Lange, 49 mm Durchmesser u. 50 g Gewicht wurden zunachst mit Asbest 
von 1 mm Durchmesser umwickelt, dann mit Gemischen von Graphit u. Carborundum 
in verschiedenen Verlialtnisanteilen iiberzogen. Die sich dabei ergebenden Zuss. an 
den SchweiBstellen werden angegeben. Weiter wurde der EinfluB von zur Um- 
mantelungsmasse zugesetztem Borax, Calciumcarbonat u. Bariumcarbonat beobachtet. 
Bei 3% Bariumcarbonat lassen sich die SehweiBungen ausfiihren, ohne daB die Stiicke 
angewarmt werden miissen. Die besten SehweiBungen ergaben sich bei Ummantelungs- 
massen aus 60 bzw. 50 bzw. 40% Graphit, Rest Karborundum. (Rev. Mćtallurgie 27. 
37—48. Jan. 1930.) K a l p e r s .

H. Reininger, Das Schmelzschweipen von Aluminiumgupteilen. In Al-GuB er- 
zeugenden u. verarbeitenden Betrieben konnen oft erhebliche Ersparnisse durch 
richtiges SchweiBen der AusschuBteile erzielt werden. Beschrieben werden die Arten 
der schweiBfiihigen, unmittelbaren AusschuBteile, ihre vor dem SchweiBen notwendige 
mechan., chem. u. therm. Vorbehandlung, das Gasschmelz- u. DurchgieBschweiBen 
verschiedenartiger Legierungstypen sowie die Nach behandlung der geschweiBten 
GuBteile. Die zu schweiBenden Teile werden auf mechan. Wege von den gróbsten 
Verunreinigungen befreit, ansclilieBend werden die zu schweiBenden Stellen in be- 
stimmter Weise angesehragt. Die SchweiBstellen werden dann mit NaOH abgebeizt 
u. angewarmt. Elektr. SchweiBverff. sind, ebenso wie KnetschweiBmethoden, zur 
Ausbesserung von GuBlegierungen nicht ublich. Autogene SehweiBungen (Gas- 
schmelz-SchweiBungen) sollen nur mit Hilfe von FluBmitteln vorgenommen werden. 
DurchgieBschweiBstellen miissen ohne FluBmittel erzeugt werden. (Metallborse 20. 
145—47. 201—02. 258—59. 314—15. 8/2. 1930. Leipzig.) ( W ilk e .

N. A. Isgaryschew und A. N. Iwanowa, ElektrolytiscJies tlberziehen von Metallen 
mit Blei. Fiir die Herst. von elektrolyt. Pb-tJberzugen auf Metallen hat sich folgende' 
Zus. der Bader ais die giinstigste enviesen (mitbearbeitet von H. N. Krestownikow): 
Ib-Acetat 25 g, Essigsaure 26 g, Gelatine l g ,  Pyridin 2 ccm, o-Toluidin 18 Tropfen,
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W. 1 Liter bei 13 Amp./qm. Aus dieser Lsg. wurden guto hellgraue, mikrokrystalline, 
fest liaftende Ndd. erhalten, die bis zu 0,05 mm Dieke haben kómien. (Minerał. Roh- 
stoffe u. Niehteisenmetalle [russ.: Mineralneje Ssyrje i Zwetnyje Metally] 4 . 1048 bis 
1052. 1929.) S c h o n f e l d .

Eugen Werner, Die Schndlstarkvernicklungśb(ider. Die Schnellstarkvernicklungs- 
bader unterseheiden sich von den alten Vernickelungsbadern durch ihre besondere 
Leitfahigkeit, die durch einen kleinen Prozentsatz an Leitsalzen erreieht wird. Die 
Zus. eines solchen Bades kann sein: 100 1 W., 18,2 kg Nickelsulfat, 1,3 kg Magnesium- 
sulfat, 0,3 kg Natriumsulfat u. 0,2 kg Borsaure. Nach einiger Zeit treten die bekannten 
Punkte im Ni der Nd.-Schieht auf, die man jedoch verhindern kann, wenn durch be- 
stimmte Zusatze die freien H-Ionen gebunden werden. Yon groBer Bedeutimg ist die 
Kenntnis der Badzus. Die Starkę des Nd. richtet sich nach der Stromdichte. Je 
hóher die Stromdichte, um so kiirzer die Nd.-Zeit beim gleichen Elektrolyten. 
(Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 28 . 57—59. 81—82. 15/2. 1930.) K a l p e r s .

Walter Obst, Direkte Verćhromung oder Nickel-Chrom-Verfahren auf Messing. 
Beim direkten Verchromen auf Messingblech ist das Auftragen starker Cr-Schichten 
nicht zweckmaBig, weil dadurch eine Oberreielierung an H  eintritt u. der Cr-Nd. Neigung 
zum Abspringen zeigt. Infolge des hohen Preises fiir Cr vernickelt man erst in ein- 
stiindiger Schicht, um dann nur leicht zu Yerchromen; es ist jedoch zu bemerken, 
daB das vorherige Verniekeln techn. nicht notwendig ist, vielmehr kann man Messing 
auch direkt auf Hochglanz verchromen. Kuhlerrahmen fiir Kraftwagen sollten ver- 
nickelt u. verchromt werden; sind diese Arbeiten bei tadelloser Entfettung sauber 
ausgefiihrt, so ist diese Art der Yerchromung unbegrenzt haltbar. (Metallwaren-Ind. 
Galvano-Teehn. 28 . 84—85. 15/2. 1930.) K a l p e r s .

Wallaee G. Imhoff, Zerstorung von Verzinkungsbehdltern. 3 Ursachen kommen 
fiir die Zerstorung bei der Feuerverzinkung in Frage: Seigerung, Oxydation u. mechan. 
Defekte. So hatte ein Stahl mit 0,096% C, 0,411°/0 Mn, 0,027°/o S u. einer Spur P 
an der Bruchstelle 0,158% C, 0,445% Mn, 0,018% P u. 0,041% S. Der Stahl muB 
deshalb bei der Herst. gesund sein, soli keine Seigerungen enthalten, soli gut des- 
osydiert sein u. keine mechan. Fehler von den Herstellungsverff. besitzen. An vielen 
Beispielen wird dann gezeigt, daB meistens die Uberhitzung die Ursache des Ver- 
sagens ist. An diesen stark iiberhitzten Stellen wirkt dann das Zn auf das Fe stark 
ein u. zerstórt den Behalter. (Iron Age 1 2 5 . 294—97. 23/1. 1930. Pittsburgh, Wallaee
G . Imhoff Co.) W i l k e .

B. Planner und M. Sclllótter, Elektrolytische Cadmiumniederschlage ais liosł- 
schutzmittel. Yff. haben sich die Aufgabe gestellt, diejenigen Bedingungen ausfindig 
zu machen, bei denen das Cd moglichst feinkrystallin, gleichmaBig u. dicht abgeschieden 
wird u. der Cd-t)berzug bei moglichst geringer Schichtdicke einen ausreichenden Rost- 
schutz gewahrleistet. Besprochen werden die Stromdichte, die Bewegung des Elek
trolyten, die Temp.-Steigerung, der Sauregeh., der Zusatz von Kolloiden u. die Ab- 
scheidung von H2. Yon den miteinander verglichenen Schnellprufverff. zur Fest- 
stellung der Porositat ist das Salzspruhyerf. fiir das Cd empfehlenswert. (Ztsehr. 
Metallkunde 22. 41—47. Febr. 1930.) K a l p e r s .

A. T. Adam, Bemerkungen uber Draht fu r  Fiirderseile. Der VerschleiB der Drahte, 
der hauptsachlich auf der Scheibe auftritt, bewirkt eine Querschnittsverminderung 
u. eine órtliche Kalthartung. Risse u. Briiche ais Folgę von VerschleiB treten fast 
nur bei harten Drahten auf; weiche Drahte kónnen dagegen bis auf ziemlich diinne 
Q,uerschnitte abschleifen, ohne zu brechen. Ortliche Hartesteigerung durch Kalt- 
reckwrkg. soli dies giłnstige Verh. der weichen Drahte bewirken. Vf. kommt auf 
Grund seiner Erfahrungen u. Yerss. zum SchluB, daB weniger die Ermudungsgrenze 
ais solehe ein MaBstab fiir die Bewahrung des Drahtes ist, sondern vielmehr der Wider- 
stand, den der Werkstoff bei wiederholten Uberbelastungen, die weit uber der E r
mudungsgrenze liegen, aufweise. Um festzustellen, in welchem MaBe Zus. u. Kalt- 
reckung auf die Eigg. des Seiles einwirken, wurden Verss. mit einem Stahl mit 0,36% C 
u. 0,80% C durcbgefiihrt. Die Dauerverss. ergeben, daB das Seil aus dem gewóhn- 
lichen Stahl mit 0,35% C bei der gleichen Anzahl Umdrehungen bedeutend weniger 
Drahtbriiche aufwies ais das Seil aus dem hochgekohlten Materiał. Weiter wird ge- 
zeigt, daB durch die Erhóhung des C-Geh. zwar eine Erhóhung der Ermudungsgrenze 
eintritt, aber keine Erhóhung der Lebensdauer der Seile. Meistens werden die Drahte 
durch Uberbeanspruchung u. starken VerschleiB zu Bruch gehen, u. ihre Giite ist 
von der Fahigkeit abhangig, dieser Zerstorung zu begegnen. Bleipatentierte Drahte
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sind besser ais luftgehartete. — Die Priifung der Verwindezahl ais aucli der Biege- 
zahl gibt keinen eindoutigen Nachweis fiir dio Verschlechterung der Drahtgiite. Das 
Yerf. von B r u n t o n  (Journ. Iron Steel Inst. 2 [1906]. 142) ist zur Feststellung des 
Dauerwiderstandes besser ais die von W o h l e r  u. B. P. H a ig h  (C. 1929. I. 1989) 
geeignet. Nach dem Ubersohreiten einer bestimmten Querschnittsverminderung 
zeigt die Dauerbiegekuryc nach B r u n t o n  einen starken Abfall, der sich etwa mit 
dem plótzlich einsetzenden Anstieg in der Zugfestigkeitskurve deckt. Dieser Abfall 
gibt die Grenze an, bis zu der der Werkstoff gezogen werden kann, ohne daB die Eigg. 
des Drahtes sich versehlechtern. Dieser krit. Punkt liegt bei um so hoheren Reek- 
graden, je weicher das Metali ist. Dabei sollen 80% nicht iiberschritten werden. 
(Journ. Iron Stefcl Inst. 120. 27—67. 1929. Musselburgh.) W il k e .

Portevin, Das Korrosionsproblem der Melalle und Legierungen. (Rev. scient. 68. 
41—56. 1930. — C. 1930. I. 2001.) W i l k e .

Gustav Egloff, Das Korrosionsproblem, in der Amerikanischen Ólindustrie. Um- 
fassende Zusammenstellung der yersehiedenen Arten von Korrosion, der zur Erkennung 
tibliehen Methoden, Ratschlage zu ihrer Verhutung u. wirtscliaftliche Auswrkg. (Pe
troleum Times 22. 1081—83. 1124—28. 1181—84. 1269—72. 30/11. 1929.) Co n r a d .

Johann Cr. Koenigsberger, Frciburg, Geophysikalische Bestimmung von Lager- 
statten. Kunstlich erzeugte u. in ihrer Starkę variierende Schallwellen werden in einiger 
Entfernung durch Mikrophone aufgenommen u. in ihrer Starkę registriert. Die Inten- 
sitatskurve der aufgenommenen Wellen differiert von der Intensitatskurve der auf- 
gegebenen Wellen, da das von der Lagerstiitte erzeugte Echo interferiert. Die Ab- 
weiehungen der beiden Intensitatskurven untereinander lassen Ruekschlusse auf Tiefe 
u. Art des Untergrundes zu. (A. P. 1743 358 vom 5/1. 1923, ausg. 14/1. 1930. D. Prior. 
2/1. 1922.) H e i n e .

Etienne Samuel Bieler, Melbourne, Australien, und Horace George Isbister 
Watson, Montreal, Canada, Geophysikalische Methode zur Bestimmung vonErzlagerstalten. 
Die hóhere Leitfiihigkeit insbesondere von sulfid. Erzkorpern ergibt bei Induzierung eines 
Sekundarstromes im Untergrund eine Phasenverschiebung des elektromagnet. Feldes. 
Durch Messung u. Kompensierung dieser Phasenverschiebung lassen sich Ruckschliisse 
auf Lage u. Ausdehnung der erzfiihrenden Schichten ziehen. (Aust. P. 15 536/1928 
vom 8/9. 1928, ausg. 3/9. 1929. Can. Prior. 10/9. 1927.) H e i n e .

William Morris Mordey, Westminster, England, Elektromagnelische Aufbereitung. 
In  der im D. R. P. 428 084 (C. 1926. II. 2016) beschriebenen Anlage zur Trennung 
von Mineralien wird das mehrphasige elektromagnet. Feld in der Langsrichtung des 
Materialflusses angeordnet, so daB die magnet. Massen nach beiden entgegengesetzten 
Seiten der Bahn u. in der Vorschubrichtung abgedrangt u. von der unmagnet. M. 
getrennt werden. Die Vorr. ist besonders zur Trennung von spiegelndem Hamatit 
U. sohwachmagnet. Substanzen geeignet. (Oe. P. 115 858 vom 14/11. 1924, ausg. 
25/1. 1930.) H e i n e .

Joseph St. Lane, Wenice, Kalifornien, Schwimmverfahren. Das Erz wird unter 
Zugabe yon Sagemehl zerkleinert u. flotiert. Die Zugabe an chem. Reagenzien erfolgt 
wie ublich, Ol ist jedoch nicht mehr erforderlioh. Trotzdem ist das Ausbringen gut 
u. erreicht z. B. bei Pb-Erz mit 6,8%  Pb im Vorlauf 84%- (A. P. 1743 463 vom 
3/8. 1927, ausg. 14/1. 1930.) H e i n e .

Guggenheim Brothers, New York, Sclwimmierfahren. Ais Schwimmittel wird 
eine N-freie, organ. Verb. mit doppelt gebundenen S-Atomen, z. B. Derivr. der Thio- 
kohlensaure wie Alkylderiw. u. dgl., verwendet. Besonders Dixanthogen u. Athyl- 
Xanthogensaureanhydrid eignen sich gut. Das Mittel ist anwendbar bei der Konz. 
aller schwimmfahigen Mineralien. (Oe. P. 116143 vom 20/5. 1927, ausg. 10/2. 1930. 
A. Prior. 3/8. 1926.) H e i n e .

Dwight and Lloyd Metallurgical Co., New York, iibert. von: Reed W. Hyde, 
Summit, V. St. A., Melallgewinnutig. Erze niedrig schm. Sletalle, besonders Blei- 
erze, werden zweeks Gewinnung oxyd. Metallverbb. in feiner Verteilung auf durch- 
lassigen Tragem ausgebreitet u. unter Luftzutritt bis zum Sintern erhitzt. Durch die 
gesinterte M. werden bei oberhalb des F. der zu gewinnenden Metalle u. unterhalb 
des F. der Gangart reduzierende Gase geleitet u. es wird das ausgesehmolzene Metali 
abgezogen. (A. P. 1746 945 vom 21/5. 1927, ausg. 11/2. 1930.) K u h l i n g .
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F. Collingridge, Llanelly, V. St. A., Elektrolytische Gemnnung von Metallen 
aus Abfallen. Dio Abfallo werden in gelochten Behiiltern untergebraelit, welche 
innerhalb der Elektrolytbehalter in horizontaler Richtung hin u. her bewegt werden. 
(E. P. 315 481 vom 18/4. 1928, ausg. 8/8. 1929.) K u h l in g .

Soc. Phosphates et Superphosphates de Tebbaka, Frankreich, Metallurgisches 
Vęrfahren. Ais FluBmittel bzw. schlackenbildendes Mittel bei metallurg. Verff., 
vorzugsweise Eisenverhiittungen werden durch hohes Erhitzen zusammengesinterte 
Gemische von Rohphosphat u. Eisenerz verwendet. Es wird regelmaBiger Gang der 
Ofen, besonders Yermeidung von Yerstopfungen erzielt. (F. P. 674 389 vom 13/9.

Molybdenum Corp. of America, Pittsburg, iibert. yon: W. H. Phillips,
Shaler Township, V. St. A., Stickstoffhartung von Eisen- und Slahllegierungen. Der 
Stickstoffhartung, z. B. dem Erhitzen der zu hartenden Gegonstande in einer Atmo- 
sphare von NH3 in geschlossenen GefaBen bei etwa 540°, werden molybdanhaltige 
Legierungen unterworfen, z. B. Legierungen, welche neben Fe, C, P u. Schwefel 
2,2% Al, 0,55% Mn u. 0,8% Mo enthalten. Die Stickstoffhartung wird durch die 
Ggw. von Mo beschleunigt. (E. P. 315 394 vom 28/5. 1929, Auszug yeroff. 4/9. 1929. 
Prior. 13/7.1928.) K u h l i n g .

Samuel G. Allen, iibert. von: Frank W. Davis, Milford, V. St. A., Eisen- 
legierungen. (A. P. 1744213 vom 2/6.1924, ausg. 21/1.1930. — C. 1927- II. 
1616.) K u h l i n g .

American Rolling Mili Co., Middletown, iibert. von: Albert Sauveur, Cam
bridge, V. St. A., Eisenlegierungen. Stahl von iiblicher Zus. wird durch hohes Er
hitzen yon Beimengungen des Fe soweit befreit, daB er nur noch hochstens 0,03% 
Schwefel, 0,01% P u. je 0,035% Mn u. Si enthalt. Vor dem Erstarren der fl. M. wird 
unter einer Schlacke bzw. reduzierenden Bedingungen die erforderlicho Menge C 
zugefiigt. Die mechan. Eigg. der Erzeugnisse sollen bessere sein ais die der besten 
bekannten Stahle. (A. P. 1745 645 vom 4/6.1925, ausg. 4/2. 1930.) K u h l in g .

L. F. Reinartz und J. H. Nead, Middletown, V. St. A., Eisenlegierungen. Ein 
Bad von hochstens 0,1% C enthaltendem Fe wird unter osydierenden Bedingungen 
entgast, dann mit einer reduzierenden Schlacke bedeckt u. die mit dem Fe zu legierenden 
kohlenstofffreien Metalle eingetragen. (E. P. 315 444 vom 14/2. 1928, ausg. 8/ 8.
1929.) _ K u h l i n g .

Louis Guichard, Frankreich, Legierungen. Unter einer Decke von Holzkohle
u. MgO wird GuBeisen geschmolzen, der Schmelze vorgewarmtes Cu, Al, Sn u. ge- 
gebenenfalls Mn, Mo oder beide zugefiigt u. unter Zusatz einer Mischung von NaCl 
u. NaF gut durchgeriihrt. Die Legierungen dienen ais Ersatz der bekannten zinn- 
reicheren Bronzen. (F . P. 674375 vom 12/9. 1928, ausg. 28/1. 1930.) K u h l i n g .

Bell Telephone Laboratories Inc., New York, iibert. von: Gustaf W. Elmen, 
Leonia, V. St. A., Legierungen, bestehend aus Fe ais Hauptbestandteil, 20—30% 
Ni, 3—4% Mo u. einer geringen Menge Mn. Die Legierungen sind unmagnet., fest, 
zali u. sehr bestandig gegen zerstorende Einww. Sie dienen zur Herst. von Schutz- 
schichtenfiir Unterseekabel. (A. P. 1745612 vom 24/11. 1928, ausg. 4/2. 1930.) K u h l .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Adolph Francis Bandur, 
Berwyn, Illinois, Magnetische Legierung. Eine Legierung yon Fe mit 3&—60%,j?ins- 
besondere 35—38% Ni erhalt giinstige magnet. Eigg. durch Gliihen bei 425—750° 
wahrend 15 Min. u. anschlieBendes Abkiihlen in Luft von Zimmertemp. (A. P.
1743 089 yom 13/12. 1924, ausg. 14/1. 1930.) H e i n e .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Kanada, iibert. von: Isaac 
F. Kinnard, Lynn, V. St. A., Magnetische Legierungen. (Can. P. 273189 vom 5/9. 
1925, ausg. 16/8. 1927. — C. 1929. I. 2920 [A. P. 1 706 172].) K u h lin g .

George Albert Code, V. St. A., Stahl oder Slahllegierungen. Eisenerze oder 
Gemische von Eisen- u. Erzen anderer Metalle, werden in Ggw. von Schleimsaure, 
Citronen-, Wein-, Oxalsaure o. dgl. u. gegebenenfalls FluBmitteln geschmolzen u., 
wenn erforderlich, der Geh. der Erzeugnisse durch Zusatz von Kolile erhoht oder 
durch hohes Erhitzen verringert. (F. P. 673 960 vom 24/4. 1929, ausg. 22/1.
1930.) K u h l i n g . 

American Steel Foundries, Chicago, iibert. von: Winfield C. Hamilton,
East Chicago, V. St. A., Manganreiche Stahle. Die Stahle enthalten neben Fe 0,2 
bis 0,6% C, 1—2,25% Mn u. 0,5—1,5% Si. Sie sind durch groBe Festigkeit u. Duk- 
tilitat ausgezeichnet. (A. P. 1746 586 vom 21/4. 1927, ausg. 11/2. 1930.) K u h l .

1928, ausg. 28/1. 1930.) K u h l i n g .
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Robert D. Pike, Piedmont, V. St. A., Elektrolyteisen. Eisenschwarum wird 
in wss. Lsgg. von FeCl3 gel., die Erzeugnisse mittels reinem Ee von Cu u. dgl. befreit 
u. eiektrolysiert. (A. P. 1746 903 vom 4/1. 1926, ausg. 11/2. 1930.) K u h l in g .

H. L. Sulman und H. F. K. Picard, London, Behandeln von Zinnerzen. Die in 
poriger Form, z. B. in Mischung mit Koks befindlichen Erze werden, wenn erforderlich, 
init einem kohlenstoffhaltigen Zusatz gemischt u. unter Erhitzen der Einw. eines 
Luftstroms ausgesetzt. ZweckmaBig setzt man der Beschickung auch schwefelhaltige 
Stoffe zu, z. B. Pyrite, CaS04 oder Sulfide. Das yorhandene Sn entweicht in Form 
von Sn02. (E. P. 310 639 vom 14/4. 1928, ausg. 23/5. 1929.) K u h l in g .

U. St. Smelting, Refining & Mining Co., Portland, iibert. von: Fred S. Mu- 
lock, Brighton, V. St. A., Aufarbeiten von Blei und Calcium enthaltenden Erzen. 
Die gemahlencn u. gegebenenfalls gerósteten Erze werden mit erhitzten, CaCl2 u. 
gegebenenfalls NaCl enthaltenden, mineralsauren Lsgg. ausgelaugt, die vom Un- 
lóslichen befreite Lsg. zwecks Abscheidung der Hauptmenge des entstandenen PbCl2 
abgekiihlt, die noch in der Lsg. vorhandenen Schwermetalle mittels Ca(OH)a gefallt 
u. in bekannter Weise getrennt. (A. P. 1745945 vom 8/1. 1924, ausg. 4/2. 1930.) K u h l .

National Metal and Chemical Bank Ltd., London (Erfinder: P. A. Mackay), 
Titanerze. (Schwed. P. 62439 vom 11/5.1926, ausg. 22/2.1927. E. Prior. 28/5. 
1925. — C. 1927- I. 647 [E. P. 256 734].) K u h l i n g .

George J. Bancroft, Denver, V. St. A., Verarbeitung von Tilaneisenerzen. Die 
gemahlenen Erze werden mit CaF2 u. Kohle gemischt u. in einem Drehofen reduzierend 
erhitzt, wobei nur das Eisenoxyd in Metali verwandelt wird. Nach Durchlaufen des 
Ofens wird die Mischung in alkal. W. abgeschreckt, von neuem gemahlen, gesiebt 
u. zwecks Trennung der Bestandteile einem geeigneten Schaumschwimmverf. unter- 
worfen. (A. P. 1745 732 vom 19/2. 1929, ausg. 4/2.1930.) K u h l in g .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., E ssen, Aluminiumlegierungen. (D. R. P. 492 047 
KI. 40b vom  21/7. 1922, ausg. 22/2. 1930. —  C. 1924. I I .  1132.) K u h l in g .

Conway VOn Girsewald, Frankfurt a. M., Carbidfreie Aluminiumsilicium- 
legierung. Prakt. eisenfreie, d. h. hóchstens 2% Fe enthaltende Aluminium- u. 
Silieiumyerbb. werden in solchen Mengenverhaltnissen gemischt u. in Ggw. von Re- 
duktionsmitteln elektrotherm. auf zur Red. u. zur Legierung der Prodd. erforderliche 
Tempp. erhitzt, daB die entstehenden Legierungen wenigstens 33% Si enthalten. 
Die Erzeugnisse konnen mit weiteren Mengen Al oder mit anderen Metallen carbidfrei 
legiert werden. (A. P. 1747197 vom 8/5.1926, ausg. 18/2.1930. D. Prior. 12/5.
1925.) K u h l i n g .

Camille Contal, St.-Cloud, Frankreich, Nichtoxydierbare Legierungen, dad. gek., 
daB sie aus 40—50% Ni, 30—40% Cu, 10—20% Mn, 5—15% Sb u. 1—10% Sn be- 
stehen. — Besonders giinstige Eigg. hat eine Legierung von folgender Zus.: 40 Teile 
Ni, 31 Teile Cu, 18 Teile Mn, 9 Teile Sb u. 2 Teile Sn. Den Legierungen kann noch 
etwas Pb zugegeben werden. (D. R. P. 491815 KI. 40b vom 30/6. 1929, ausg. 19/2. 
1930.) K u h l i n g .

Michael George Corson, Jackson Heights, V. St. A., Vergiilung von Kupfer- 
Silicium-Legierungen. (D. R. P. 492460 KI. 40d vom 30/9.1927, ausg. 22/2.1930. 
A. Prior. 4/10. 1926. — C. 1929. II. 3066 [A. P. 1 729 208].) K u h l i n g .

S. & T. Metal Co., iibert. von: Robert Jay Shoemaker, Chicago, V. St. A., 
Lagermetalle, enthaltend hóchstens 0,1% Na, 0,1—0,25% Ca, 0,02—0,1% Al u. 
gegebenenfalls weniger ais 1% Sn bzw. 0,2—0,8% Na, 0,01—0,05% Li, 0,1—0,7% 
Ca, 1—2% Sn u. 0,02—0,1% Al. (A. PP. 1745720 vom 29/4. 1927, u. 1745 721 
vom 16/9. 1927, ausg. 4/2. 1930.) K u h l i n g .

Ackermite Co., iibert. von: Edgar J. Leach, Jamesville, V. St. A., Ldger. 
Die Lager werden aus den Kupferbleilegierungen gemaB A. P. 1 724 896; C. 192,9. 
II. 2100, hergestellt u. nach dem GieBen u. Erkalten in der Form einem Druck aus
gesetzt, welcher hoher ist ais der maximale Arbeitsdruck, dem die Lager ausgesetzt 
werden sollen. An der Druckflache bildet sich dabei eine diinne bleireiche Schicht. 
(A. PP. 1748 037 vom 16/1. 1924 u. 1748 038 vom 6/3. 1924, ausg. 18/2.1930.) K u h l .

Heraeus-Vacuumschmelze A.-G. und Wilhelm Rohn, Hanau, Bimetali, dad. 
gek., daB eine oder beide Komponenten aus vergiitbaren Be-Legierungen bestehen. — 
Insbesondere kommen Be-Ni- u. Be-Cu-Legierungen fiir die eine u. Ni-Fe-Legierungen 
gegebenenfalls mit Mo-Geh. fiir die andere Komponente in Betracht. Die beiden 
Komponenten haben ea. gleichwertige mechan. Eigg. bei guter Leitfahigkeit. (D. R. P- 
492 327 KI. 21 c vom 24/1. 1929, ausg. 21/2. 1930.) ~ H e i n e .
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Metallges. Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., V. M. Goldschmidt und K. Stenvik,
Oslo, MetallguPformen. (E. P. 321 609 vom 24/1. 1929, ausg. 5/12. 1929. — C. 1930. 
I .  735 [F . P . 667 826].) K u h l in g .

Jean Franęois Lenssens, Frankreich, Lotmittel fiir Aluminium und, Aluminium- 
legierungen, bestehend aus Gemisehen von Zn, Sn u. kleinen Mengen von Fe u. Cd. 
(F. P. 675115 vom 5/10. 1928, ausg. 6/2.1930.) K u h l in g .

General Electric Co., ubert. von: Henry M. Hobart, Niskayuna, V. St. A., 
Lichtbogenschweipung. Um den storenden EinfluB von O u. N bei der SehweiBung 
auszusclialten, wird das Werkstuck mit einem Strom von He bespiilt. Das H o besitzt 
vóllige Indifferenz gegen Metalle, so daB die SehwciBstelle volle Gesohmeidigkeit 
bewahrt. (A. P. 1746 081 vom 29/6. 1926, ausg. 4/2. 1930.) H e i n e .

General Electric Co., ubert. von: Philip K. Devers, Lynn, V. St. A., lAchl- 
bogenschweipung. Zur Bldg. der Gasschutzhulle wird dem Lichtbogen Ar ais in- 
differentes Gas zugefiihrt, gegebonenfalls unter Zusatz von roduzierenden Gasen wio 
CO oder II oder einem Verdunnungsmittel wio N. (A. P. 1746191 vom 25/6. 1926, 
ausg. 4/2. 1930.) H e i n e .

General Electric Co., ubert. von: Irving Langmuir, Scheneotady, V. St. A. 
und Peter P. Alexander, Marblehead, V. St. A., Lichtbogenschweipung. Zweeks Er- 
zeugung einer reduzierenden Atmosphare wird der Lichtbogen von einer Schutzgas- 
hiille aus II u. N  umgeben. (A. P. 1746196 vom 5/9. 1925, ausg. 4/2. 1930.) H e i n e .

General Electric Co., ubert. von: Elihn Thomson, Swampscott und Peter 
P. Alexander, Marblehead, V. St. A., Lichtbogenschweipung. Zur Bldg. einer Gas
schutzhulle wird dem Lichtbogen ein Alkohol, z. B. CII^OH zugefiihrt, der sieh bei 
den herrschenden Tempp. in CO u. H  umsetzt. (A. P. 1746 203 vom 6/10. 1925, 
ausg. 4/2. 1930.) H e i n e .

General Electric Co., ubert. von: Elihn Thomson, Swampscott, V. St. A., 
Lichtbogenschweipung. Ais Schutzgashiille fiir-den Lichtbogen dient eine stark redu- 
zierend wirkende Atmosphare von CO u. II. Diese Gase werden im Lichtbogen selbst 
z. B. aus CO2 u. C3Hs gebildet. Zur besseren tJberwachung sind die Gaszufiihrungs- 
eitungen mit automat. vom Lichtbogen gesteuerten Yentilen yersehen. (A. PP. 

1746 204 u. 1746 205 vom 26/8. 1925, ausg. 4/2. 1930.) H e i n e .
General Electric Co., ubert. von: Peter P. Alexander, Marblehead, V. St. A., 

Lichtbogenschweipung. Zu Reduktionszwecken wird der Lichtbogen von einer Schutz- 
gashiille aus H  umgeben. Der H  kann entweder elementar oder in Form von N H 3, 
N(CH3)3, KW-stoffen u. dgl. zugegeben werden. Die Verbb. zersetzen sieh bei der 
herrschenden Temp., so daB H  frei wird. Wenn C-haltige Verbb. zugegeben werden, 
kann der gleichfalls frei werdende C zur Carburierung der SchweiBstelle ausgenutzt 
werden. (A. PP. 1746 207 vom 26/12. 1924, ausg. 4/2. 1930, 1746 209 vom 7/10. 
1925, ausg. 4/2. 1930,1746 210 vom 10/1.1927, ausg. 4/2. 1930.) H e i n e .

Fred H. Rhodes, Itliaca, V. St. A., Schutzmittel fiir Metalle gegen Angriff durch 
Sauren. Die Einw. von Sauren auf Metalle, z. B. beim Beizen, Entrosten, in der galvan. 
Industrie laBt sieh durch Zusatz von heterocycl. Basen sehr stark verlangsamen. So 
bewirkt ein Zusatz von 0,15 Gew.-°/0 6-Methylchinolin zu einer 7,5% H 2S04 enthaltenden 
Beize eine Verzógerung der Einw. auf Fe bei 60° um 59,7%, ein Zusatz von 1,5% eino 
Verzogerung um 93,2°/0. Mit 2,4-Dimetliylchinolin (100 Millimol je 1) oder S-Oxychinolin 
(gleiehe Konz.) in H„SO, wird eine Verzogerung von etwa 99% erreicht. Ahnliehe 
Wrkg. zeigen: Phznylchinolin, 2-Methylchinolin, 10-Phenylacridin (10 Millimol je 1, 
97,5% Verzogerung), 3,6-Dimethyl-2,7-diathyldiaminoacridinhydrochlorid (0,3% Zusatz 
je  1 H2S04 7,5°/0ig, Verzogerung 98%), 10-Methylacridin, 3,6-Diaminoacridin (10 Milli
mol je 1 H2S04 7,5°/0ig, Verzógerung 95,4% bei 60°), 3,6-Dimethyl-2,7-diamino-9- 
athylacridiniuincldorid (10 Millimol je 1 H2S04 7,5%ig, Verzogerung 99,7% bei 60°), 
Phenyldinaphthacridiji, a.,p-Dinaphtfiacridin, Fluorennaphtluicridin, ft,ft-Dinaphthacridin, 
a.,a.-Dinaphthacridin, Diphenanthracridin, fS-Naphthochinolhi (10 Millimol je 1 H 2S04 
’',»5%ig> Verzógerung 91,2%, bei 100 Millimol: Verzogerung 95,9%), 6,6'-Dichinolyl, 
2,2'-Dimethy 1-6,6'-dichinolyl (10 Millimol jo 1 H2S04 7,5%ig, Verzógerung 89,5% bei 
60°), 6,6'-Dichinolylmethan. — Durch Auswahl geeigneter Konzz. kann die Verzogerung 
der Einw. der Beizen dem betreffenden Gut angepaBt u. z. B. bei diinnen Blechen 
auf etwa 98%, bei dicken Blechen fiir Emaillewaren auf etwa 80% eingestellt 
werden. Bei der elektrochem. Erzeugung von Metallndd. ergibt sieh der Vorteil, daB 
die Entw. von H, an der Kathode ohne Storung der Metallabscheidung yerzógert wird.
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(A. PP. 1746 676, 1746 677,1746 678,1746 679,1746 680 vom 18/7. 1929, ausg. 
11/2. 1930.) A l t p e t e r .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Verfa7iren, um eine Unterlage mit einem Metallbelag zu versehen, dad. gek., daB korrosions- 
festo Metalle oder Metallegierungen in Form von Blechbahnen von 0,1 bis 0,5 mm 
Dicke direkt auf der Unterlage mit Hilfe einer asphaltartigen M. aufgeklebt werden. — 
Die Verb. der einzelnen Bahnen kann durcli Verfalzen, Verloten oder VerschweiBen 
erfolgen. Es konnen auch unebene Bleche, z. B. mit Omamenten oder Rillen, ver- 
wendet werden. (Schwz. P. 135 987 vom 19/6.1928, ausg. 16/12.1929. D. Prior. 
23/6. 1927.) G r o t ę .

Sprenger Corp. m. b. H., Deutschland, Metalliiberziige. (F. P. 35 304 vom 
10/3. 1928, ausg. 25/1. 1930. D. Prior. 12/3. 1927. Zus. zu F. P. 595422; C. 1926. 
I. 1285. — C. 1928. II. 1033 [D. R. P. 462 507].) K u h l in g .

Otto Sprenger Patentverwertung Jirotka G. m. b. H., Vaduz, iibert. von: 
Bohumil Jirotka, Berlin, tlberziige auf Magnesium und Magnesiumlegierungen. Die 
zu uberziehenden Metalle werden kurze Zeit in wss. Lsg. getaucht, welche ein Mangan- 
salz, z. B. MnSO.,, u. ein Alkalichromat enthalten. Es bildet sich ein fest haftender 
Belag von Mn02. (A. P. 1747 776 vom 27/5. 1929, ausg. 18/2. 1930. D. Prior. 19/4.
1929.) " ' K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vberziehen von Silber. Das 
zu iiberzieliende Ag wird bei Tempp. zwisehen 500° u. dem F. mit Pulvern solcher 
Metalle, mit Ausnahme von Zn, erhitzt, welche elektronegativer ais Ag sind u. mit 
Ag silberreiclie feste Lsgg. bilden. Das Erhitzen erfolgt zweckmiiBig in inerter Atmo- 
sphare. Geeignete Metalle sind Cu, Sn, Cd, Sb, Al, Ta, Mg, Mn bzw. Legierungen 
dieser Metalle. (E. P. 315 460 vom 13/4. 1928, ausg. 8/ 8. 1929.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Verchromen von Metali-, be- 
sonders Wolframfaden. Die zu yerchromenden Metallfiiden werden innerhalb ganz 
oder teilweise aus Quarz bestehender GefaBe in der Atmosphare eines oder mehrerer 
Cliromjodide auf Tempp. erhitzt, bei denen Chromjodide zerfallen. (F. P. 674 663 
vom 6/5. 1929, ausg. 31/1. 1930. Holi. Prior. 14/6. 1928.) K u h l in g .

Thomas E. Murray, iibert. von: Irving T. Bennett, Brooklyn, Schutzschichten 
fu r kwpferne Gegenstande. Die gegen Hitze u. chem. Einww. zu schiitzenden Gegen
stande werden nacheinander mit Fe, Cr u. Ni iiberzogen. (A. P. 1746 987 vom 6/3. 
1925, ausg. 11/2.1930.) K u h l i n g .

Alfred Levy, Frankreich, Rostschutzmittel. Um bei der Behandlung von gegen 
Rost zu schutzendem Fe mit wss. Lsg. von H3P 0 4 oder Phosphaten die Bldg. von 
Ferriphosphat zu vermeiden, wird den Lsgg. ein Natriumsalz, yorzugsweise Na2S04, 
zugesetzt. (F. P. 673 667 vom 14/8. 1928, ausg. 17/1. 1930.) K u h l i n g .

[russ.] Ssergej Fedorowitsch Shemtschushny, Physikalische Eigenschaften und thermische 
Behandlung von Legierungen des Manganintypus. Moskau: Staatlicher Technischer 
Verlag 1930. (40 S.) Rbl. 0.90.

[russ.] Aleksej Feoktistowitsch Shurawski, Metallurgie. Moskau: Verlag Ogonjek 1930. 
(48 S.) Rbl. 0.35.

[russ.] S. Steinberg, Yersuche zur Ferro-Titan-Darstellung. Moskau: Verlag der wissenschaft- 
lich-teehnischen Vorwaltung des Obersten Volkswirtsehaftsrats 1929. (44 S.) Rbl. 1.—

IX. Organische Praparate.
Emilio Sol Morera, Eine industrielle Darstellungsmethode fiir Diathylendiamin 

(Piperazin, Dispermin). Vf. gibt eino in der Praxis anwendbare Methode zur Herst. 
von Diathylendiamin aus Athylendibromid u. Anilin  an. Es entsteht zunachst Di- 
phenyldiathylendiamin, das mit Na-Nitrit in saurer Lsg. dio Dinitrosoverb. liefert, dio 
beim Verseifen mit Alkali Diathylendiamin u. p-Nitrośophenol ais Natriumverb. ergibt.
— Das Gemisch von Athylendibromid u. Anilin wird etwa 2—3 Stdn. zum Sieden 
erhitzt in einem emaillierten eisernen Kessei, durch dessen Deckel Róhren fiihren 
zur Aufnahme eines Thermometers u. zur Herst. der Verb. mit einem Kiihler, der aus 
einem Schlangenrohr oder einem Róhrenbundel aus Eisen oder Blei bestehen kann. 
Das Gemisch wird im Ólbade auf ca. 200° erhitzt. Das sich abscheidende Diphenyl- 
didthylendiamin-Dihydrobromid wird in viel W. gel. u. die Base mit NaOH in Freiheit 
gesetzt. Durch Dest., erst bei gewóhnlichem Druck, dann im Vakuum wird die Base 
gereinigt. — Das Hydrochlorid wird unter Eiskiihlung mit Natriumnitrit behandelt,
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wobei sich sofort die gelbe Nitrosoverb. abscheidet. — Die Nitrosoverb. wird ais Hydro- 
chlorid aus einem Kessel dest., der mit einem GefaB mit NaOH (D. 1,25) sowie mit 
einem absteigenden Kuhler in Verbindung steht. Es wird zum Sieden erhitzt u. wahrend 
des Destillierens allmahlich NaOH zugesetzt. Das Piperazin geht mit dem Wasser- 
dampf iiber, wird in einer Vorlage mit HCI aufgefangen u. dabei in das Hydroclilorid 
uberfiihrt. Die Lsg. wird zur Trockne gedampft. Das gereinigte Hydroclilorid wird 
dann mit gepulvertem Atznatron dest., wobei das Didthylendiamin bei 145° iibergeht 
u. in einem Kuhler in rhomb. Tafeln krystallisiert, E. 104°. ( Quimica e Industria 6. 
303—04. Dez. 1929.) F i e d l e r .

Societe Ricard, Allenet & Cie., Melle, Erankreioh, iibert. von: Eloi Ricard 
Melle, Frankreieh, Umwandlung gasfSrmiger aliphatischer Athylenkohlenwasserstoffe in 
flussige KoMenwasserstoffe. (A. P. 1 745 028 rom 24/7. 1923, ausg. 12/8. 1930. Belg. 
Prior. 9/8. 1922. — C. 1924. I. 444 [E. P. 202 311].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Jurgen Callsen, 
Elberfeld), Darstellung in Wasser leicht loslicher Derivate des f)-Tribromathylallcohols, 
dad. gek., dafi man diesen Alkohol u. N-dialkylsubstituierte Aminoalkohole in ublicher 
Weise in Salze der gemischten Carbonate uberfiihrt. — Z. B. wird eine Lsg. von Chlor- 
ameisensdure-(l-tribromathylester (dargestellt aus (i-Tribronialhylalkoliol u. COCl2 in Ggw. 
von Dimethylanilin, farblose FI., K p .10 103°) in Bzl. mit Dimethylaminoathanol unter 
Kiihlung yersetzt. Das Prod., Zus. Br3C-CH20C 02C2H,N(CH3)2-HCI, bildet farblose 
Krystalle, zll. in h. A., F. 184°. In  gleieher Weise laBt sich Didthylaminodthanól um- 
setzen. (D. R. P. 491 492 KI. 12o yom 29/4. 1928, ausg. 13/2. 1930.) A l t p e t e r .

Societe des Brevets Etrangers Lefranc & Cie., iibert. von: Jacques Lefranc, 
Paris, Extraktion von Buttersdure. (Can. P. 273 539 vom 25/1. 1927, ausg. 30/8.1927. —
C. 1928. I. 2305 [F. P. 633446].) M. F. Mu l l e r .

Du Pont Ammonia Corp., iibert. yon: Roger Williams, Wilmington (Delaware), 
Darstellung von Phosgen aus Kohlenoxyd u. Nitrosylchlorid durch Uberleiten in Gas- 
form iiber einen Katalysator, z. B. akt. Kohle, wie Gasmaslcenkohle, in einem elektr. 
beheizten Ofen bei Tempp. von 100—250°. Das erhaltene Kondensat aus Phosgen 
u. iiberschuss. NOC1 wird durch fraktionierte Dest. getrennt. (A. P. 1 746 506 yom 
4/10. 1927, ausg. 11/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermann Oehme, Deutschland,
Herstellung von Schwefelkohlenstoff. Zum D. R. P. 484569; C. 1929. II. 3185, ist noch
nachzutragen, daB man nach der Abtrennung des entstandenen CS2 das nicht um- 
gcsetztes H2S enthaltende Rk.-Gemisch unmittelbar in das Rohgas der Kohledest. 
zuruckleitet. (F. P. 675 709 vom 25/5. 1929, ausg. 13/2. 1930. D. Priorr. 23/6. u. 
2/10. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eberhard Legeler 
und Eugen Fischer, Premnitz), Herstellung von Schwefelkohlenstoff in  fortlaufendem 
Betrieb, 1. dad. gek., daB man die Retorte zugleich mit der Holzkohle mit stiickigen, 
grob- oder feinkómigen Stoffen beschiekt, die bei den Betriebstempp. der Retorte 
unsekmelzbar u. chem. widerstandsfahig sind. — 2. dad. gek., daB man die Zuschlage 
in die Retorte abwechselnd schichtweise mit der Holzkohle eintragt. — 3. dad. gek., 
daB man die Zuschlage in solcher KorngroBe anwendet, die das Abtrennen von der 
beigemischten Schlacke, z. B. durch Absieben, u. die Wiederverwendung der Zuschlage 
Scstettet. — 4. dad. gek., daB man ais Zuschlage natiirliche oder kiinstliche, oxyd. oder 
sulfid. Verbb. oder Gemische solcher, -wie Si02, Silicate (Bimsstein, Schamottebrocken, 
zerkleinerte Schlacken, Sand usw.), Bauxit, Erze, sonstige Mineralien, Koks u. dgl., 
verwendet. — Durch dieses Verf. soli das Anhaften der Schlacken in der Retorte ver- 
mieden werden, so daB leićhte Reinigung moglich ist. (D. R. P. 492318 KI. 12i yom 
18/11. 1928, ausg. 20/2. 1930.). D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: P. Siedler), Her
stellung von Schwefelkohlenstoff. (Schwed. P. 63 016 vom 28/9. 1926, ausg. 24/5. 1927.
D . Prior. 3/11. 1925. — C. 1927. I. 1067 [E. P. 260969].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: E. Legeler), Kon- 
tmuierliclie Reinigung von Schwefelkohlenstoff. (Schwed. P. 63 947 yom 19/6.1925, 
ausg. 18/10. 1927. D . Prior. 3/9. 1924. — C. 1926. I. 1290 [F. P. 596526].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ferdinand Keller 
und Karl Schnitzspahn, Offenbach a. M.), Yerfahren zur Herstellung von festen Aryl-
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diazoniumsalzen. (D. R. P. 484 905 KI. 12q vom 13/2. 1926, ausg. 24/10. 1929. — 
C. 1928. I. 2306 [F. P. 628973].) N o u v e l .

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von: Hans Hahl, Elberfeld, Her- 
stellung von Erdalkalisalzen ko?nplexer organisclier Antimonverbindungen. (Can. P. 
272210 T o m  26/7. 1926, a u s g .  5/7. 1927. — C. 1926.1. 1716 [A. P. 1 555 663].) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Kalischer und Fritz Frister), 
Frankfurt a. M., Herstellung von Chlorierungsprodukten aus 1,3-Dimethylbenzol-4-sulfon- 
stiure. (D. R. P. 491 220 KI. 12o vom 13/3. 1927, ausg. 25/2. 1930. — C. 1929.
II. 653 [F. P. 650 732], 1591 [E. P. 313 207].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Neel- 
meier, Leverkusen, und Edmund van Hulle, Koln-Deutz), Darstellung von 1-Amino- 
benzol-2,5-disidfons(iure. (D. R. P. 489 847 KI. 12q vom 19/2.1927, ausg. 22/1. 
1930. — C. 1929. II. 1470 [E. P. 285 488].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Sulfamin- 
sauren aus sekunddren Basen. Zu dem Ref. nach F. P. 638 175 usw.; C. 1929. II. 1075, 
ist nachzutragen, daB das Na-Salz der Diplienylamin-N-sulJonsaure in W. sil. Blatt
chen bildet. — Auch Substitutionsprodd. des Carbazols lassen sich durch Einw. von 
C1-S03H in Ggw. saurebindender Mittel in die entsprechenden Sulfaminsauren iiber- 
fiihren. Beispiele sind angegeben fiir die Darst. der 3-Nitrocarbazol-N-sulfonsaure, 
sowie der 3,6-Dibromcarbazol-N-sulfonsaure. (D. R. P. 493 024 KI. 12p vom 1/8.
1926, au sg . 1/3.1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nitrilen 
durch Einw. von Benzotrichlorid (I) oder dessen Homologen oder Substitutionsprodd. 
auf Amidę oder NH,-Salzo organ. Monocarbonsiiuren, gegebenenfalls in Ggw. von 
Katalysatoren. — Die Umsetzung erfolgt nach den Gleiehungen:

1. CaH.CCl3 +  CH3CONH2 — ->■ CH3CN +  C6H 5COCl +  2 HC1,
2. C0H5CC13 +  2 CH3CONH2 — >  2 CH3CN +  C6H 5C02H +  3 HC1,
3. C„H5CC13 +  RCOONH, C6H 5C02H +  RCN +  3 HC1,
4. 2 C0H 5CC13 +  RCOONH, — ->- 2 C9H 5C0C1 +  RCN +  4 HC1.

Z. B. wird ein Gemisch von Acetamid (H) u. I  auf 150—160° erhitzt, wobei unter 
HCl-Abspaltung Acetonitril iiberdest. Die Umsetzung erfolgt bei Ggw. von ZnCl2 
bereits ab 100° u. wesentlich flotter. Andere geeignete Zusatze sind: FeCl3, A1C13, 
H2SO.„ H3PO.,. — Aus n  u. 2,4-Dicldorbenzotricldorid entsteht bei 118° neben CH3CN
2,4-Dicldorbenzoesaure. — Benzamid liefert m itl Benzonitril, welches auch aus C6H5COO • 
NH., u. I  entsteht. — Aus dem NH4-Salz der o-Chlorbenzoesaure u. I  wird o-Chlorbenzo- 
nitril erhalten. — Aus Crotonsdureamid oder crotonsaurem NH.t u. I  wird das Nitril 
vom Kp. 120—126° erhalten. (E. P. 323 948 vom 11/2. 1929, ausg. 6/2. 1930.) A l t p .

„Esseff" Chemische Industrie- und Handels-Akt-Ges. (Erfinder: Franz
Proschko), Linz, Ósterreich, Herstellung von Carbonsduren am Stickstoff monohalo- 
genierter aromatisclier Sulfonamide und non dereń Alkali- bzw. Erdalkalisalzen. Zu 
dem Ref. nach Oe. P. 103 722; C. 1927- I. 322, ist nachzutragen, daB man zur Herst. 
des Ca-Salzes der p-Sulfonmcmochloramidbenzoesaure, C6H,1(C02H )1 • (S02 • NH • Cl)4, 
die wss. Suspension der Siiure 1/2 Stde. mit Ca(OH)2 auf 90—10*0° erwarmt. Beim 
Einengen der Lsg. scheidet sich "das Ca-Salz, glanzende Krystalle, ab. (D. R. P. 
492 249 KI. 12o vom 28/2. 1925, ausg. 24/2. 1930.) Sc h o t t l a n d e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Otto Wulff 
und Robert Sedlmayr, Miinchen, und Wilhelm Eckert, Hochst a. M., Herstellung 
von Diacylderimten des Naphthalins und Acenaphthens. (A. P. 1 747 535 vom 18/10.
1927, ausg. 18/2. 1930. D. Prior. 23/10. 1926. — C. 1929. I. 2237 [F. P. 642 907,
E. P. 279 506].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus und Filip Kacer, Mannheim), Darstellung von Ketonen der Anthracenreilie. 
Kurzes Ref. nach F. P. 633 071; C. 1928. T. 2209. Nachzutragen ist folgendes: Das 
Gemisch von 1- u. 2-Anthracylmethylketon laBt sich durch fraktionierte Krystalli- 
sation aus A. trennen. 1-Anthracylmetliylketon, F. 103—105°, in A. leichter 1. ais die 
isomere Verb., — 2-Anthracylmethylketon, aus Eg. oder Chlorbenzol umkrystallisiert,
F. 183—185°. Beide Prodd. schwach gelbe Krystalle, in H2SO,, rotviolett 1., beim 
Stehen geht die Farbę der Lsg. in Gelbrot iiber. -— In eine Lsg. von A1C13 in Nitro- 
benzol wird bei 10° Propionylchlorid u. dann unter Riihren u. Kiihlung mit Eis auf 
10—15° Anthracen eingetragen. Nach 4-std. Riihren bei dieser Temp. wird mit Bzl. 
verd., abgesaugt, der Riickstand mit Bzl. gewaschen, dann mit W. verriihrt u. der



1 9 3 0 .  I . H IX. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 2 6 3 1

Rest von Bzl. mit Wasserdampf abgeblascn. Das 2-Propionylanlhrace.n schm. rein 
bei 162—163°, in H2SO., mit violetter, sehr rasch nach Gelbrot iibergehender Farbę I. 
Aus der Nitrobenzol-Bzl.-Mutterlauge kann das 1-Propicnylanthracen gewonnen u. 
durch Krystallisation gereinigt werden, F. ca. 150°. — Aus Acetylchlorid u. Antliracen 
in Cl2 gel. lassen sich mit A1CL, bei 25° in ahnlicher Weise 2 isomere Dia.ceioanilirace.ne 
erhalten, von denen das eine, wl. in Aceton, gelbe Blattchen, F. 212—215°, in H 2S04 
mit orangegelber Farbę u. gelber Fluorescenz 1., bildet, wiihrend das leichter 1. isomere 
Diacetoanthracen bei ca. 173° sehm. (D. R. P. 492 247 KI. 12o vom 16/7. 1926, ausg. 
24/2. 1930.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bertliold Stein, 
Elberfeld), Darstellung von 2,7-Dinitroanthrachinon. (D. R. P. 489 455 KI. 12o vom 
26/6.1925, ausg. 17/1.1930. — C. 1928. I. 1461 [F. P. 629 012]. II. 1036 [E. P. 
289 958].) SCHOTTLANDER.

Newport Co., Carrollville, V. St. A., Darstellung von 2-CMor-l,4-dioxyanthra- 
chinon. (D. R. P. 491 878 KI. 12q vom 6/5. 1926, ausg. 22/2. 1930. A. Prior. 2/11. 
1925. — C. 1927. I- 2688.) * S c h o t t l a n d e r .

Scottish Dyes Ltd., Carlisle, England, Herstellung von l,4-Dioxy- und 1,4,6- 
Trioxyanthrachinon. (D. R. P. 490 637 KI. 12q vom 4/7. 1923, ausg. 30/1. 1930. — 
C. 1926. I. 499 [A. P. 1 504 165 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schirmacher 
und Konrad Renn, Hóchst a. M.), Darstellung von N-Arylsulfoisatinen. Zu dem Ref. 
nach E. P. 265 224, F. P. 627 939 usw.; C. 1929. II. 2104, ist noch nachzutragen, 
daB man das N,p-Toluolsulfonyl-3-chlor-4-methyl-l-ammobenzol, F. 141—142°, durch 
Zusammenschmelzen der molekularen Mengen 3-Chlor-4-methyl-l-aminobenzol u. 
p-Toluolsulfochlorid mit wasserfreiem Na-Acetat u. Umkrystallisieren aus A. erhalt. 
(D. R. P. 489 645 KI. 12p vom 29/1. 1926, ausg. 30/1. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Bóttcher und 
Friedrich Stolz, Frankfurt a. M.), Darstellung von Derimten des l-Phenyl-2,3-dimethyl-5- 
pyrazolons, dad. gek., daB man zwecks Darst. von an der 4-Aminogruppe des 1-Phenyl-
2,3-dimeihyl-4-amino-5-pyrazolons (I) durch zwei gleiche Aralkylreste substituierten 
Deriw. dieses Pyrazolonderiv. mit mindestens der fiir den E in tritt von zwei Aralkyl- 
resten aquivalenten Menge eines aralkylierenden Mittels behandelt. — Z. B. wird I  in W. 
unter gelindem Erwarmen gel. u. m it Benzylchlorid am W.-Bad behandelt, wobei
l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dibenzylamino-5-pyrazolon entsteht. Die Verb. schm. bei 101 
bis 102°, nicht wie friiher angegeben bei 92—93°. — Aus I  u. p-Chlorbenzylclilorid in 
Ggw. von wss. NaOH wird l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-bis-p-chlorbenzylamino-5-pyrazolon 
erhalten, Zus. C^IŁ^ONjC]^ wl. in W., 11. in A. oder A., F. 105—106°. — Aus I u. 
cc-Mena,phthylbromid entsteht in gleicher Weise l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-bis-a.-menaph- 
tliylamino-5-pyrazolon, Zus. C33H 29ON3, Krystalle aus viel A., F. 202°, wl. in W., A., 
leichter 1. in warmem A. u. Bzl. (D. R. P. 489 363 KI. 12p vom 27/11. 1925, ausg. 
17/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 436.519; C. 1927. 1. 811.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: H. P. Kaufmann, 
Jena, und Max Schubert, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Darstellung von schwefel- 
haltigen Verbindungen der Benzolreihe. (D. R. P. 491 223 KI. 12p vom 16/4. 1926, 
ausg. 21/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 484360; C. 1929. li. 3251. — C. 1929. I. 2698 
[F. P. 620 799 usw.].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: H. P. Kaufmann, 
Jena, und Max Schubert, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Einfiihrung von Bhodan- 
gruppen in organische Yerbindungen, dad. gek., 1. daB man in Abanderung des Verf. 
des Hauptpat. die Rhodanierung mit Rhodansalzen u. Halogenen in solchen organ. 
Lósungsmm. durchfuhrt, die sowohl fur die zu rhodanierende Verb., ais auch fiir an
organ. Rhodansalze ein gutes Lósungsvermógen besitzen, 2. daB man ais Losungsm. 
Alkylacetate, insbesondere Metliylacetat, oder niedere Alkohole der Fettreihe, vor 
allem CH30H, verwendet, 3. daB man bei Verwendung von Lósungsmm., die gegenuber 
Halogen u. Rhodan nicht inert sind, diese gegen den Angriff der Rk.-Mittel durch 
Sattigung mit einem geeigneten Elektrolyten, insbesondere NaCl u. NaBr, schlitzt.
— Hierzu vgl. F. P. 620 799; C. 1929.1. 2698. Nachzutragen ist folgendes: Aus Phenol 
wird durch Einw. vonBr2 in mit NH4SCN gesatt. CH3OH bei 15—20° 4-Rhodan-l-oxy- 
benzol erhalten; farblose Nadeln aus verd. CH3OH, F. 58°. (D. R. P. 491 225 KI. 12q 
vom 12/3. 1927, ausg. 21/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 484360; C. 1929. II. 3251.) A l t p .



2 6 3 2 H IX. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 1 9 3 0 .  I .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Paul Kauf-
mnnn jena, und Max Schubert, Frankfurt a. M.-Fcchenheim), Darstellung von 
schwefelhaltigen Verbindungen der Naphthalin- und Anłhracenreihe. (D. R. P. 492 885 
KI. 12p vom 12/3. 1927, ausg. 1/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 484360; C. 1929. II. 3251. — 
C. 1929.1. 2698 [F. P. 620 799 usw.].) A l t p e t e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Herz, 
Frankfurt a. M., und Paul Friedlander, Darmstadt), Herstellung von schwefel- und 
stickstoffhaltigen Kondensationsprodukten der aromatischen Reihe. Hierzu vgl. Schwz. P. 
117993 sowie E. PP. 265498 u. 265641 (C. 1929. I. 1749 u. 1750). Nachzutragen ist 
folgendcs: Wird das Prod. aus S2Cl2 u. Anilin  in eine Lsg. von Anilin in Eg. ein- 
getragen u. langere Zeit verruhrt, so farbt sich die M. kriiftig rotviolett unter Ab- 
scheidung des Kondensationsprod. Man gieCt in NaCl-Lsg. (15° Bć) unter Zusatz 
von wenig HC1, wascht den Nd. mit angesauerter verd. NaCl-Lsg. u. krystallisiert 
aus HC1- oder CH3C00H-haltigem W. um; metallglanzende Blattehen, 1. in w. W. 
mit rotvioletter Farbę. — Aus dem Prod. aus o-Toluidin u. S2C12 wird mit m-Nitranilin 
ein in h. W. mit roter Farbo wl. Prod. erhalten. (D. R. P. 487 849 KI. 12p yom 
15/5. 1923, ausg. 6/1. 1930.) A l t p e t e r .

Curt Rath, Berlin, Herstellung von Jodsubstitutionsprodulcten von Pyridinderimten 
(Can. P. 274 178 vom 20/ 2. 1926, ausg. 27/9. 1927. — C. 1927- II. 979 [E. P.
246 501].) A l t p e t e r .

Curt Rath, Berlin, Herstellung von 2-Amino-5-jodpyridin. (Can. P. 273154 vom 
23/2. 1926, ausg. 16/8. 1927. — C. 1927- II. 979 [F. P. 609 663 usw.; D e u t s c h e
G o l d  - & S i l b e r - S c h e i d e a n s t a l t v o r m .  Ro e s s l e r ].) A l t p e t e r .

Curt Rath, Berlin, Herstellung von 2-Hydrazino-5-nitropyridin. (Can. P. 274179 
vom 11/3. 1926, ausg. 27/9. 1927. — C. 1927. I. 183 [E. P. 255 811].) A l t p e t e r .

Union Chimięiue Belge, Belgien, Jodierung von Oxychinolinsulfonsdure durch 
mittels H20 2 aus Alkali- oder Erdalkalijodiden freigemachtes J. Die Rk. yerlauft 
nach der Gleichung:

2 C„H5(OH)N- SO,H +  K,C03 +  2 H 20„ +  2 H 2S04 +  2 K J  — >■
2 C„H.,(OH)NJ S03H +  2 K 2SO", +  5 H20 +  C02.

Z. B. wird ein Gemisch von Oxychinolinsidfonsdure u. W. mit K 2C03 u. K J  zum 
Sieden erhitzt. Hierzu laBt man ein k.-Gemisch von H 20 2 (100 Vol.-°/0ig) u. verd. 
H 2SO,, zulaufen, saugt nach Erkalten ab, wiischt u. trocknet. (F. P. 676 461 vom 10/6.
1929, ausg. 24/2. 1930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
von basischen Derivaten substituierter Chinolincarbonsauren. Hierzu vgl. E. P. 294118; 
C. 1930. I. 894. Nachzutragen ist folgendes: Durch Erwarmen von 2-Chlorchinolin-4- 
carbonsauremethylester am W.-Bad mit einer Lsg. von Na in Diathylaminoathanol in 
Ggw. von Toluol entsteht neben 2-Didthylaminodlhoxychinolin-4-carbonsdurediathyl- 
aminoathanolester der 2-Didlhylaminoathoxychinolin-4-carbo?isduremethylester, welcher ais 
Hydrojodid durch Zusatz von N aJ gefallt wird, F. 133°; die freie Base bildet ein gelb- 
liches Ol, welches in der Kalte erstarrt. — 2-Methoxychinolin-4-carbonsduredidthyl- 
aminoathanolester wird aus dem Methylester durch Koehen mit Diathylaminoathanol 
durch Umesterung dargestellt; die gleiche Yerb. entsteht aus dem Na-Salz der Saure 
durch Erwarmen mit Chlordthyldiathylamin (I) in Toluol. — In  gleicher Weise wird 
2-Athoxychinolin-4-carbonsduredialhylaminodthanolester aus dem Na-Salz der Saure u.
I erhalten. (Schwz. PP. 134 866, 134 867 vom 15/7. 1927, ausg. 1/ 11 . 1929 u. 135 
982 vom 15/7. 1927, ausg. 16/12. 1929. Zuss. zu Schwz. P. 131926; C. 1929. II. 2106. 
Schwz. P. 135 076 vom 15/7. 1927, ausg. 1/11. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 2,4-DiIceto-
1,2,3,4-tetrahydrochinolinen, dad. gek., daB man Mono- oder Diarylamide der Malon- 
saure, der Alkyl- oder Arylmalonsauren fiir sich oder Malonester, dessen Alkyl- oder 
Arylderiw. u. primare oder sekundare aromat. Aminę in wechselnden Mengenyer- 
haltnissen erhitzt. —  Hierzu vgl. C. 1927- I. 3004 [BAUMGARTEN u . K a r g e l ]. 
Nachzutragen ist folgendes: Aus N-Methylanilin u. Athylmalonsaurechlorid wird
zunachst Athylmalonsduremethylanilid hergestellt, Krystalle aus A., F. 139,5°. Dieses 
geht beim Erhitzen auf 300° (im Metallbade) in l-Methyl-3-dthyl-2.4-diketo-l,2,3,4- 
tetrahydrochinolin iiber, wobei Methylanilin abdest. Ausbeute quantitativ. Die Verb. 
ist 1. in NaOH, Na2C03. F. 184^185°. (D. R. P. 490 274 KI. 12p vom 3/12. 1926, 
ausg. 3/2.1930.) A l t p e t e r .
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Chemische Fabrik Promonta G. m. b. H., Hamburg, Herstellung von loslichen 
Cholesterinverbindungen. 1. dad. gek., daB zwecks Loslichmachung das Cholesterin (I) 
in einem Arbeitsgange durch Zusammenschmelzen mit 2- oder mehrbas. anorgan., 
aliphat. oder aromat. Saureanhydriden bei Tempp. bis zu 150° in den sauren Ester 
ubergefiihrt wird. — 2. daB die Veresterung insbesondere dureh Phthalsaureanhydrid (U) 
oder hóhere mehibas. Sauren stattfindet. — Z. B. wird I  mit etwa der Halfte des 
Gewichts an Bernsteinsaureanliydrid mehrere Stdn. in C02-Atmosphare auf etwa 150° 
erhitzt. Die Schmelze wird nach Erkalten gepulyert u. mit w. A. aufgenommen, wobei I  
u. neutraler Ester ungel. bleiben. Die Lsg. wird mit 2%ig. KOH durchgeschuttelt, 
bis die Lauge eben Lackmus blaut, hierauf die Lauge abgetrennt, der A. nochmals 
mit W. gesehuttelt u. das W. mit der Lauge vereinigt. Diese Lsg. wird nochmals mit A. 
geschiittelt u. dann angesauert; der ausgeschiedene saure Ester in A. aufgenommen u. 
die ather. Lśg. eingeengt, worauf man mit A. den sauren Ester unter Zugabe- von W. 
oder sehr verd. H2S04 fallt. Durch Umfallen aus A.-A. mit verd. H2S04 wird das 
Prod. krystallin. erhalten. — Der Ester lafit sich mit sehr verd. KOH in eine gut 
schaumende Lsg. bringen. Aus dem in A. unl. Anteil kann mit Chlf. der neutrale 
Ester gel. werden, welcher durch Fallen mit A. aus der Chlf.-Lsg. abgetrennt wird u. 
sich in den sauren Ester iiberfuhren lafit. — 1 Mol I wird mit 2 Mol II 4 Stdn. unter 
C02 auf 150° erhitzt, die Schmelze in A. gel., die Lsg. mit konz. NH3 alkal. gemaeht u. 
der Nd. nach Waschen mit A. in so viel verd. H 2S04 suspendiert, daB beim Schutteln 
mit A. 2 klare Schichten entstehen. Aus der ather. Sehicht wird nach Einengen, 
Zugabe von A. u. W. der saure Phthalsaureester von I in 75%ig- Ausbeute erhalten, 
F. 164°. — In gleicher Weise laBt sich I  mit H3P 0 4 yerestern. (D. R. P. 491 221 
KI. 12o vom 27/2. 1927, ausg. 7/2. 1930.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
G. Raeman, Schai lachfarben fiir den WoUfarber. Verwendung der Indigosole. 

(Vgl. C. 1930. I. 2013.) Das Arbeiten mit Indigosolscharlaeh HB u. Indigosolrot IR  
extra ist beschrieben. (Dyer Calico Printer 63. 141—42. 1/2. 1930.) S u v e r n .

George Rice, Das Farben von Cr&peschuhwaren. Das Farben von Crepe aus 
verschiedenen Fasern fur Damenschuhe u. dafur geeignete Farbestoffe werden be- 
sprochen. (Textile Colorist 52. 35—36. Jan. 1930.) B r a u n s .

E. Stern, Neue Studien zur Mikrographie der Farbfilme. (Korrosion u. Metall-
schutz 5. Beiheft 53—57. 1929. — C. 1930. I. 902.) SiEBERT.

Hans Wolff, Die Viscositatsverhaltnisse bei wasserhaltigen Farben. Vf. unter
sucht das Verh. W.-haltiger Farben bei den Messungen mit dem Turboyiseosimeter 
nach W olff-H oepke. Die Eimnengung von W. hat bei Bleiweiflólfarbe zur Folgę, 
daB der Exponent n in der Yiscositatsgleichung k-pn — V — v sich mit zunehmender 
W.-Menge zunehmend erhóht. Der Schnittpunkt der Viscositatskurven oberhalb ge- 
wisser Olgehh. ist nur wenig abhangig von der W.-Menge. Bei Lithoponeoliarbe wird 
der Esęonent n nur wenig verandert u. zwar erniedrigt. Die Kurven schneiden sich 
nicht innerhalb der Grenzen, in denen die Gleichung erfullt wird. Vf. nimmt an, daB 
beim BleiweiB das W. im Ol emulgiert ist, wahrend sich bei Lithopone eine W.-Hulle 
um die Pigmentteilchen bildet. Diese Vorstellung steht mit dem Verh. der BleiweiB- u. 
Lithoponepasten beim tlberschichten mit W. im Einklang. Die Lage der verschiedenen 
BleiweiBkurven zueinander ist ahnlich der Lage von Kurven, die sich ergeben, wenn 
man ein Pigment mit wenig Ol anreibt u. dann verd., u. wenn man das Pigment sofort 
mit groBeren Olmengen anreibt u. entsprechend weiter verd. Der fast- parallele Yerlauf 
der Lithoponekuryen zeigt, daB hier nicht mehr die gleichen Oberflachen aneinander- 
reiben. Die Ergebnisse der Unterss. deuten an, daB dem Exponenten n eine ganz 
bestimmte, mittelbar fur prakt. Arboiten wichtige Bedeutung fur die physikal. Eigg. 
eines Pigmentes in Beziehung zum Bindemittel zukommt. (Farben-Ztg. 35. 1100—01. 
1/3. 1930. Berlin.) S ie b e r t .

F. H. Rhodes und J . V. Starr, Reflexionsicerte weifler Farben. Die Wrkg. der
Zufiigung bestimmter. Mengen von Kohleschwarz, Preufi. Blau u. Al-Pulver auf die 
Helligkeit u. die Deckkraft weiBer Farben wurde ermittelt. EinfluB der Farbmengen 
auf Herabsetzung der Helligkeit u. Erhohung der Deckkraft. Al-Pulyer ist vorteilhaft 
ais Grundanstrich fiir WeiB-Fertigstrich. (Ind. engin. Chem. 21. 596—99. Juni 1929. 
Ithaka, N. Y.) K o n ig .

Hans Wagner, Eisenoxydfarben una Rostschutz. Vf. untersucht das Yerh.



2 6 3 4 Hx. F a r b e n ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 1 9 3 0 .  I .

wassergelagerter Filmc von Eisenozydfarben u. den EinfluB der Beatandteile dieser 
Farben auf Quellbarkeit u. auf die Rostbldg. auf Bleehen. Es werden 27 Eisenfarben 
untersucht, die sich in ihrer Zus., Korngestalt u. Korngrófie, Gch. an Elektrolyten, 
Rk. u. Substraten unterscheiden. Róntgenaufnahmen ergaben, daB auch dio fein- 
dispersen kiinstlichen Eisenfarben das Hamatitgitter zeigen u. daB keine der gepriiften 
Farben amorph ist u. es wahrscheinlich amorphe Eisenoxydfarben nicht gibt. Die 
Quellung der Filme hangt im wesentlichen von dem Olgeh. der streichfertigen An- 
strichfarben ab. Daneben sind die 1. Nichteisenbestandteile von EinfluB. Seifenbldg. 
konnte in keinem Falle beobachtet werden. Bei der Bostbldg. wurde zwisehen Unter- 
rostung, Durchrostung u. Uberrostung unterschieden. In der Uviollampe kann nur 
beginnende Durchrostung, aber nicht Unterrostung festgestellt werden. Um exakte 
Werte zu erhalten, wurde der J a g er scIic Penetrator mit verschiedenen Leitfll. ver- 
wandt (vgl. Me t z g e r , C. 1925. II. 1392). So wurden Werte ermittelt, dio im wesent
lichen nur die Durchrostung angaben, bei vorwiegender Unterrostung aber nicht mit 
der Augbeobachtung iibereinstimmten. Die Penetratormethode ist daher ausschlicfilich 
zur Beurteilung der Durehlassigkeit eines Films, nicht der Rostbldg. iiberhaupt, ge- 
eignet. Dic auf Grimd der Augbeobachtung nach teilweiser Entfernung des Anstrichs 
ermittelten Vergleichswerte ergaben die Unabhiingigkeit der Rostbldg. von dem Ólgeh. 
u. der Quellung. Die Filme der reinen, hochwertigen Eisenfarben waren am wenigsten 
angegriffen, lieBen sich aber leicht in einheitlichen Stucken vom Untergrund ablosen. 
Das Blech war meist unterrostet. Saure u. alkal. Farben u. CaSO,r haltige Pigmente 
waren durchweg durchgerostet. In Ggw. yon CaS04 wurde Blasenbldg. bcobachtet. 
Das Verh. der natiirlichen Ocker war sehr verschieden. Der Unterschied fallt mit 
dem durch die Adsorptionsprobe ermittelten zusammen. Typ. rostschiitzende Eigg. 
konnten nicht gefunden werden. Die Wrkg. der reinen Eisenoxydfarben erscheint 
jedoch nicht ungunstig, besonders wenn andere Bindemittel ais reines Lcinol verwandt 
werden, durch die ein besseres Haften des Films auf dem Untergrund gewahrleistet ist. 
(Farben-Ztg. 35. 1151—52. 1204—06. 8/3. 1930. Stuttgart, Wiirttemberg. staatl. 
Kunstgewerbeschule, Forschungsinst. f. Farbentechnik.) S ie b e r t .

H. H. Morris, Lithopone. Uberblick iiber Herst., Eigg. u. (Jualitatspriifungen 
von Lithopone mit besonderer Beriicksichtigung ihrer techn. Vcrwendung zur Herst. 
von Anstrichfarben. (Paint, Oil chem. Rcv. 89. No. 4. 11—12. 26; Amer. Paint Journ. 
14. No. 19. 20—26. 23/1. 1930. Newark, Graselli Chemical Co.) SlEBERT.

George King, Kieselsdureester und ihre Anwendung in der Farbenindustrie. Aus- 
fiihrlicher Uberblick iiber die Herst. u. Eigg. der Kieselsdureester (Alkyl- u. Aryl- 
silicate u. gemischte Silicate) u. dereń techn. Verwendung in der Farbenindustrie. 
(Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 13. 28—50. Febr. 1930.) S i e b e r t .

A. V. Blom, Die Materialpriifung im Dienste der Anstrichtechnik. (Korrosion 
u. Metallschutz 5. Beiheft 46—49. 1929. — C. 1930. I. 743.) S i e b e r t .

British Celanese Ltd., London, G. H. Ellis, H. C: Olpin und E. W. Kirk,
Spondon b. Derby, Herstellung von Netz- u. dgl. Mitteln, bestehend aus wasserl. sulfo- 
nierten Kond.-Prodd. aus aromat, oder heterocycl. Verbb. u. einem natiirlichen Harz 
oder aus daraus gewonnenen Prodd. Ais Ausgangsstoffe dienen Naphthalin, Anthracen, 
Carbazol, Phenole, halogenierte aromat. Verbb. oder dereń Sulfonierungsprodd. — 
Naphthalin wird mit H 2S04-Monohydrat erhitzt, mit W. verd. u. nach Zusatz von 
Kolophonium erhitzt. Ein anderes Prod. besteht aus sulfoniertem Bzl. u. Kolophonium. 
Die Prodd. dienen auch ais Dispersionsmittel fiir Farbstoffe oder Farbstoffkomponenten 
zum Farben von Celluloseacetat u. a. Celluloseestern u. -athern. (E. P. 323 788 vom 
8/9. 1928, ausg. 6/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netz-, Reinigungs- und 
Emulgierungsmittel, erhalten durch Behandlung von ungesiitt. Sauren, die durch W.- 
Abspaltung der Paraffinoxydationsprodd. erhalten werden, eventl. zusammen mit 
gesatt. Sauren etc. mit organ, oder anorgan. bas. Stoffen, die wasserl. Salze mit diesen 
Sauren zu bilden vermogen, oder nach Veresterung derselben mit einem Sulfonierungs- 
oder Chlorierungsmittel u. durch nachtragliche Neutralisation dieser Prodd. — Die 
ungesatt. Sauren werden mit Glycerin Ycrestert u. das Estergemisch wird mit 1/3 seines 
G®%vichts mit H2S04 (98%ig.) bei 35° 3 Stdn. lang verriihrt. Die iiberschiissige H 2S04 
wird mit Na2S04-Lsg. herausgewaschen. Es wird ein tiirkischrotahnliches Prod. er
halten, das eventl. mit NH3, Pyridin, Natronlauge behandelt wird. — Das Glycerin- 
estergemisch wird mit 25% Chlor bei 50—60° yerriihrt u. nach 6 Stdn. mit W. aus-
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gewaschen. Nacli Vermischen mit der fiinffachen Menge Spindelól wird eine bestandige 
Emulsion erhalten. (E. P. 324 031 yom 8/10. 1928, ausg. 13/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, A. J. Hailwood, A. Shepherdson 
und A. Stewart, Manchester, Herstellung konzentrierter wasseriger Emulsioneń unter 
Verwendung von Leim oder anderen gelatinierbaren Substanzen ais Emulgierungs- 
mittel u. eines Verflussigungsmittels, wie Harnstoff, Thioharnstoff, Alkalinitrat oder 
Dextrin. Die Prodd. dienen in der Textilindustrie etc. ais Leimmittel etc. u. zum Be- 
spruhen von Samen, Pflanzen oder Baumen. — 100 Teile neutrales Teeról werden 
mit einer Lsg. emulgiert, bestehend aus 2,5 Teilen Knoclienleim, 5,5 Teilen Harnstoff 
u. 1,25 Teilen eines organ. Sulfonierungsnetzmittels in 22 Teilen W. — 60 Teile ge- 
schmolzenes Paraffin werden mit einer Lsg. emulgiert, bestehend aus 21 Teilen eines 
Sulfonierungsprod. u. 60 Teilen Gelatine in 444 Teilen W. Dann werden noeh 90 Teile 
Harnstoff hineingeruhrt. (E. P. 323 720 vom 2/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) M. F. Mu.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Farben und 
Bedr-ucken von CMutosederivaten. Man behandelt dio Alkaliverbb. der Cellulose mit 
Halogenalkylaminen oder ihren Alkyl-, Aryl- oder Aralkylsubstitutionsprodd. Die 
erlialtenen bas. Ather der Cellulose kónnen mit sauren Farbstoffen gefiirbt werden. 
Man trankt ein Gewebe aus Baumwolle mit Halogenalkylaminen u. bedruckt nach 
dem Trocknen mit starkem yerdiektem Alkali, man fiirbt mit einem sauren Farbstoff, 
hierbei werden dic bedruckten Stellen stiirker angefarbt. Die bas. Celluloseather 
kónnen durch Essigsaureanhydrid, Acetylchlorid oder Toluolsulfoclilorid acidyliert 
oder alkyhert, arylicrt oder aralkyliert werden. Die bas. Ather kónnen in den iiblichen 
Ldsungsmm. gel. oder durch TJberfułiren in das Xanthogenat u. Begenerieren auf Filme, 
Kunstfaden usw. yerarbeitet werden. Man behandelt mercerisiertes Baumwollgarn 
mit einer Lsg. von Chlorathyldiathylamin in Aceton, wascht u. trocknet. Man mer- 
cerisiert Baumwolle unter Spannung u. behandelt sie mit oder ohne Spannung mit 
einer wss. Acetonlsg. von Chlorathyldiathylaminhydrochlorid bei 50—60°, wascht 
u. trocknet, das Prod. kann leicht mit Tartrazin gefarbt werden. Man trankt Baum
wolle mit einer Lsg. von Chlorathyldiathylaminhydrochlorid, trocknet, bedruckt 
mit einem yerdickten starken Alkali, trocknet u. fiirbt mit einem roten sauren Woll- 
farbstoff. Man kann die bas. Celluloseiither aueh aus Viscoseseide, loser Baumwolle, 
Zellstoff herstellen. Man behandelt einen aus loser Baumwolle, Alkali u. Chlor- 
athyldiiithylaminhydrochlorid erhaltlichen bas. Celluloseather in bekannter Weise mit 
Alkali u. CS2. Zum Acetylieren behandelt man den bas. Celluloseather mit Essigsaure
anhydrid in Ggw. von ZnCl2. Man yermischt eine Kupferoxydammoniakcelluloselsg. 
mit einer Lsg. von Diathylaminoathylcellulose u. yerspinnt auf Kunstfaden. (E. P. 
318 255 yom 29/8. 1929, Auszug yeroff. 23/10. 1929. Prior. 31/8. 1928.) F r a n z .

Camille Dreyfus, New York, Bedrucken und Mustern von in  der Wdrme plastisch 
werdende Cellulosederivate enthaltenden Stoffen. Das zu bedruckende u. zu musternde 
Celluloseacetat enthaltende Gewebe wird mit einer FI., die weichmachend auf das 
Cellulosederiy. u. losend auf den Farbstoff wirkt, angefeuchtet, das angefeuehtete 
Gowebe wird gleichzeitig mit dem die Druckfarben enthaltenden Band durch zwei 
Walzen geleitet, die die aufzubringenden Reliefmuster enthalten. (A. P. 1744 829
vom 11/7. 1927, ausg. 28/1. 1930.) F r a n z .

Jos. K  Meyer Bros., Inc., New York, ubert. von: Maximilian C. Meyer,
Brooklyn, New York, Herstellung von irisierenden (schillernden) Stoffen. Man iiber- 
zieht Gewebe, Leder, Kunstleder usw. zweekmafiig mit einer Schicht von Leinól, chines. 
Holzol usw., geht mit dem Stoff durch erhitzte Walzen, reibt die erhaltene glatte 
Flachę mit einer bas. Bi-Verb., wie Oxychlorid, Oxybromid usw. ein u. iiberzieht 
dann mit einem Pyroxylinlack oder einer Schellacklsg. (A. P. 1740 615 yom 3/10. 
1925, ausg. 24/12. 1929. F r a n z .

„Itus“ Feli- und Rauchwarenzurichterei und Farberei A.-G., Oberlaa b. Wien, 
Verfahren, um minderwertigen Fellen eine Edelfellen ahnliehe Beschaffenheit zu erteilen, 
dad. gek., daB das Strecken u. Glanzen der Fellhaare durch eine oder mehrere rasch 
umlaufende, an der wirksamen Oberflache mit Wollfilz oder einem Stoff ahnlicher 
Beschaffenheit versehenen Walzen bewirkt wird. — Das Verf. ermiiglicht nicht nur 
ein Strecken u. Glanzen der dberen Haarschichten, sondern aueh .die Bearbeitung 
der Unterwolle, da die rasch umlaufenden Wollfilzwalzen aueh in diese eindringen. 
Es wird so ein hoherer Glanz viel rascher ais mit dem bekannten Bugelverf. erzielt. 
(Oe. P. 114 591 yom 22/8. 1928, ausg. 10/10. 1929.) S c h o t t l a n d e r .
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Michel Lucien Schmid, Frankreich, Deckfarbstoffe. Natiirlich vorkommcndo 
Erdalkaliaulfate, vorzugsweise BaSOj, werden, gegebenenfalls in Ggw, yon Kata- 
lysatoren, in geeigneten Fil., z. B. konz. H 2SO.„ li. gel. u. aus diesen Lsgg., z. B. durch 
Verdiinnen oder elektroosmot., gefallt. Bei Mitverwendung von Katalysatoren, z. B. 
Ionen des V, Cu, Cd, Zn u. dgl., kónnen bunt gefiirbte Erzeugnisse entstehen. (F. P. 
674 673 vom 7/5. 1929, ausg. 31/1. 1930.) K u h l i n g .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, J. W. C. Crawford, G. E. Scharff, 
Saltcoats, Ayrshire, Pigmentfarben. Man entwassert feuehte Pigmentfarben oder 
Kiipenfarbstoffpasten durch Erhitzen unter Riihren mit einer mit W. nicht mischbaren 
Fl., wie Bzl., Toluol, Xylol, Terpentinól usw., die mit A. oder seinen hóheren Homo- 
logen gemischt sein kónnen; die gebildeten Dampfe werden kondensiert. Der zur Ent- 
wasserung dienenden Fl. kann man hoehsd. Lósungsm., wie Trikresylphosphat, Dibutjl- 
phthalat oder Weichmachungsmittel, wie Ricinusól, Leinól usw. zusetzen. Man kann 
ferner Netzmittel, wie Metallresinate, Natur- oder Kunstharze, Fettsauren oder ihre 
Seifen, Amidę der hóheren Fettsauren, Salze der Naphthensiiuren, Paraffin, Carnauba- 
wachs, wachsahnliche Stoffe, Kautscliukmilch, Celluloseester, Celluloseather usw. zu
setzen. Die erhaltenen Prodd. dienen zum Farben und Bedrucken von Faserstoffcn, 
zur Herst. von lithograph. Tinten, zum Farben von Linoleum, Nitrocellulose oder 
Kautschukmassen. (E. P. 318 937 vom 9/3. 1928, ausg. 10/10. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kurt H. Meyer 
und Hans Krzikalla. Mannheim), Herstellung von grunen Chromoxydhydraten. 
(D. R. P. 492 684 KI. 22f vom 16/3.1927, ausg. 25/2.1930. — C. 1929. I. 1980 
[F. P. 650 572].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Beatus Portmann, 
Ordingen), Herstellung einer roten Eisenoxydfarbe, darin bestehend, daB man FejO., 
oder Fe30 4 enthaltende Mischungen mit einer zur Bindung des gesamten Fe nicht 
geniigenden Menge H 2S04 behandelt u. das entstandcne bas. Sulfat gliiht. — Es 
werden gelb- bis yiolettstichige leuchtende rote Farbstoffe erhalten. (D. R. P. 
492 945 K I. 22f vom 7/3. 1925, ausg. 1/3. 1930.) K u h l in g .

J. I. Bourke, Haslingden (Lancashire), Farbę zum hnitieren von Holz, z. B. von 
Eichen-, WalnuB-, Mahagoni- oder Fichtenholz, bestehend aus einer oder mehreren 
Mineralfarben, wie Ockerfarben, Terra Siena u. a., die mit einer Leinólgrundlage u. 
einer geringeren Menge Terpentinól angeruhrt werden. (E. P. 323 868 vom 20/11.
1928, ausg. 6/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Arthur Krause, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von gefarbten Verhindungen. 
(D. R. P. 488 625 KI. 22 e yom 28/6. 1927, ausg. 3/1. 1930. — C. 1929. I. 2926 [E. P. 
304 804].) F ra n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Emmet F. Hitch und Henry 
Jordan, Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung von Azofarbstoffen. Man kon
densiert Aminazo- oder Aminodisazoyerbb., die keine OH-Gruppe enthalten, mit 
Saurechloriden oder -anhydriden. Die Farbstoffe farben die pflanzliche u. tier. Faser 
wasch- u. lichtecht. Man behandelt den Aminoazofarbstoff 2-Naphtliylamin-6,8-di- 
sulfonsaure —•-> m-Toluidin mit Benzoylchlorid, die Benzoylverb. liefert auf Wolle 
u. Baumwolle lichtechte Fiirbungen. Ahnliche Farbstoffe entstehen bei Verwendung 
des p-Nitrobenzoylchlorids; die Nitrogruppe kann durch Schwefelnatrium zur Amino- 
gruppe reduziert werden, der so erhaltene Farbstoff kann auf der Faser diazotiert 
u. mit Kupplungskomponenten entwickelt werden. Der Aminodisazofarbstoff Sulf- 
anilsaure —->- l-Naphthylamin-7-sulfosaure — y  m-Toluidin liefert mit Benzoylchlorid 
einen Farbstoff, der Wolle, Seide, Kunstseide u. Baumwolle rótlichbraun farbt; die 
entsprechende Aminobenzoylverb. liefert etwas rótere Fiirbungen, die nach dem Diazo- 
tieren u. Entwickeln mit /5-Naphthol lebhaft braunrot werden, beim Entwickeln mit 
Phenylmethylpyrazolon erhalt man gelbbraune Farbungen. Die Farbungen lassen 
sich mit Hydrosulfit rein weiB iitzen. Die Benzoylverb. des Aminoazofarbstoffes 
2-Naphthylamin-4,8-disulfonsaure — Y Kresidin — Y m-Toluidin farbt Baumwolle u. 
Wolle lichtecht gelborange. Die entsprechende p-Aminobenzoylverb. farbt die tier. 
u. pflanzliche Faser gelborange, die Farbungen werden nach dem Diazotieren u. E nt
wickeln mit /S-Naphthol gelborange, mit Phenylmethylpyrazolon etwas gelber. Der 
Aminotrisazofarbstoff 2-Naphthylamin-6,8-disulfonsaure — >- m-Toluidin —-> 1-Naph- 
thylamin-6-sulfosaure— Y m-Toluidin liefert eine Be^izoylverb., die die pflanzliche 
u. tier. Faser rótlichbraun farbt; die entsprechende Aminobenzoylverb. liefert ahnliche
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Fiirbungen, die nach dem Diazotieren u. Entwickeln mit /?-Naphthol lebhafter u. blauer 
nach dem Entwickeln mit Phenylmethylpyrazolon gelber werden. (A. P. 1735 924 
yom 9/10. 1926, ausg. 19/11. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Glieten- 
berg, Leverkusen, Josef Haller, Wiesdorf und Max Baltes, Leverkusen), Dar stellung 
unsserunlósliclier Azofarbstoffe. (D. R. P. 488 535 KI. 22 a vom 12/8. 1927, ausg. 
30/12. 1930. — C. 1930. I. 292 [ F .P .  657 529].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Krzikalla,
Mannheim und Franz Philipp Bliimmel, Seckenheim b. Mannheim), Darstellung 
von chromlujltigen Azofarbstoffen. (D. R. P. 488 536 KI. 22 a vom 22/4. 1927, ausg. 
30/12. 1929. — C. 1929. II. 2510 [E. P. 310 343].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Polyazo-
farbstoffen. Man yereinigt die Tetrazoverbb. der Kondensationsprodd. aus primaren 
aromat. Aminen u. hydroaromat. cycl. Ketonen mit Azofarbstoffkomponenten zu Dis- 
oder Polyazofarbstoffen. Die Farbstoffe liefern sehr waseh-, walk- u. schweiBechte 
Farbungen. Man vereinigt die Tetrazoverb. des '4,4'-Diamino-3,3'-dimetliyldiplienyl- 
l,l'-cydohemn, erhiiltlich aus 1 Mol. Cyclohexanon u. 2 Moll. o-Toluidin, mit 2,8-Di- 
oxynapht]ialin-6-sulfonsdure, der Farbstoff fiirbt Wolle u. Seide in licht-, waseh-, walk- 
u. schweiBechten blaulichroten Tonen. Ahnliche Farbstoffe erhalt man mit deren t- 
sprechenden 3,3'-Dimetlioxy- oder 3,3'-Didthoxyverb. Verwendet man an Stelle der 
2,8-Dioxynaphthalin-6-sulfonsaure ihren MonobenzolsulfonsiŁureester, so erhalt man 
ahnliche Farbstoffe. Der Azofarbstoff aus der Tetrazoyerb. des 4,4'-Diaminodiplienyl- 
4"-methylcyclohezan u. l(4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon fiirbt gelb, der aus tetr- 
azotiertem 4,4'-Diamino-3,3'-dimetliylcydoliexan u. l(4'-Toluolsulfamino)-S-oxynaph- 
tluilin-3,6-di$ulfonsaure blaustichigrot, der aus tetrazotiertem 4,4'-Diamino-3,2'-di- 
methoxydiphenylcyclolieoMn u. der l-Benzoylamino-8-oxynaplithalin-3,6-disulfonsdure 
yiolett. Man yereinigt die Tetrazoverb. des 4,4'-Diaminodiplienylcydoliexan u. 1 Mol.
1-Oxynaphthalin-3,6-disiUfonsdure u. 1 Mol. l-Oxynaphthalin-4-sulfonsdure, der Farb
stoff fiirbt Wolle in klaren blauroten Tonen. Der Farbstoff aus tetrazotiertem 4,4'-Di- 
aminodiphenylcyclohexan, 1 Mol. 2-Oxynaphthalin-6,8-disulfonsdure u. 1 Mol. 2-Oxy- 
naphthalin-7-sulfonsaure fiirbt Wolle gelbstichigrot, der aus der gleichen Tetrazoverb. 
u. 1 Mol. 2-Oxynaphthalin-6,8-disulfonsaure u. 1 Mol. 4-Nitro-l,3-diaminobenzol 
orange, der aus derselben Tetrazoyerb. u. 1 Mol. l(4'-Toluolsulfamino)-8-oxynaph- 
thalin-3,6-disulfonsaure u. 1 Mol. 1-Ocynaphthalin-4-sulfonsiiure blaulichrot, der aus 
derselben Tetrazoyerb., 1 Mol. 2-Phenylamino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure u. 1 Mol.
1.3-Diaminobenzol-4-suIfonsaure braun. Vereinigt man die Tetrazoyerb. von 4,4'-Di- 
amino-3,3'-dimethyldiphenylcydoliaxan mit dem in saurer Lsg. hergestellten Monoazo- 
farbstoff aus diazotiertem p-Nitranilin u. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsiiure 
\i. kombiniert hierauf mit Salicylsaure, so entsteht ein Wolle blaugriin farbender Farb
stoff, nach dem Chromieren werden die Farbungen gelbstichiggriin. Verwendet man 
an Stelle der Salicylsiiure l(4-'Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon, so entsteht ein 
Wolle gelbgriin farbender Farbstoff; mit 1-Amino-8-oxynaphthalin-4-sulfonsaure ein 
blauschwarz, mit 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosaure ein schwarz farbender Farbstoff. 
Man yereinigt die Tetrazoyerb. des 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylcydohexans mit
2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure u. das so erhaltene Żwisehenprod. mit l-Oxy- 
naphthalin-4-sulfonsiiure, nach abermaligem Diazotieren u. Kuppeln mit 2-Oxynaph- 
thalin entsteht ein Wolle rot farbender Trisazofarbstoff. Vereinigt man tetrazotiertes 
4,4'-Diamino-3,3'-dimetlioxydiphenylcyclohexa,n mit 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-
3,6-disulfonsiiure u. 1 Mol. Phenol, diazotiert yon neuem u. kuppelt mit 4-Nitro-
1.3-diaminobenzol, so erhalt man einen Wolle braun farbenden Trisazofarbstoff. Man
yereinigt tetrazotiertes 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxydiphenylcydohexan mit 1 Mol.
1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure, diazotiert das erhaltene Żwisehenprod. u. kuppelt 
die Tetrazoyerb. mit 2 Moll. 4-Nitro-l,3-diaminobenzol, es entsteht ein Wolle braun 
farbender Farbstoff. (F. P. 670 617 yom 28/2. 1929, ausg. 2/12. 1929. D. Prior. 
28/2. 1928.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: William R. Waldron, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Herstellung von halogensubstituierten Pyranthronfarbstoffen. Man 
behandelt das durch Kondensation von 2,2'-Dimethyl-l,l'-dianthrachinonyl erhalt- 
liehe Pyranthron in wss. Suspension mit Br bei gewohnlicher Temp. Man erhalt ein
Tribrompyranthron, das Baumwolle aus der Kiipe orangerot farbt. (A. P. 1735 941
yom 25/10. 1927, ausg. 19/11. 1929.) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, Karl Koberle und Erich Berthold, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von 
stickstofflialtigen Kiipenfarbstoffen. (D. R. P. 488 537 KI. 22 b vom 27/1. 1928, ausg. 
3/1. 1930. — C. 1930. I. 293 [ F .P .  663 174].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Jarosław Frohlich, Basel, Schweiz, Kiipenfarbstoffe fiir Wolle. (A. P. 1743 034 
vom 28/7. 1926, ausg. 7/1. 1930. Schwz. Prior. 16/9. 1925. — C. 1927. I. 1376 [E. P. 
258 563].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 4,6-Dimet7iyl-5-chlor-4'-methyl- 
5',6 '-diclilorthioindigo. (Schwz. P. 134 946 vom 23/5. 1927, ausg. 1/11. 1929. D. Prior. 
29/5. 1926. — C. 1927. IL  2121 [E. P. 271 906].) F r a n z .

Russell Benjamin Frisbey, Oakland, V. St. A., Zusatzmasse fiir Anstriclie.
Man kocht 1 Pfd. Island. Moos in W. unter Zugabe von 1 pint Na2Si03, 1/2 pint 
Mineralol u. 1/i pint Na2COs, ftillt auf 5 Gallonen auf u. laBt die M. mehrere Tage 
stehen. Die M., ais Zus. zu Anstrichen, macht diese ausgiebiger, leichter haftend u. 
nicht so leicht eintrocknend. (A. P. 1733 341 vom 18/4. 1927, ausg. 29/10.
1929.) T h i e l .

Charles L. Young und Charles A. Prosser, Minneapolis, V. St. A., Plastisclie 
Masse und Anstrichmittel, bestehend aus einem Gemisch von 40 Pfd. weiBem Farb- 
stoff, z. B. Zinkweip, Lithoyone usw., 2 Gallonen W., I 1/* Pfd. Haulleim, 1 Gallone 
gebleichtes .gekoehtcs Leinol, 8 Pfd. gebleichtes Fichtenharz, 1 Gallone Benzin u.
0,25 Pfd. ZnSOŁ. Soli die M. nach dem Trocknen besonders hart werden, so kann 
noch Gips zugesetzt werden. (A. P. 1734 413 20/3. 1926, ausg. 5/11.1929.) T h i e l .

Chicago White Lead and Oil Co., iibert. von: John E. Thomas, Chicago, 
V. St. A., Schutziiberzug. Um das Ausbleichen von roten, insbesondere auf Holz 
aufgetragenen Anilinfarbstoffen zu verhindern, iiberzieht man solche Gegenstande 
mit einem Lack, der Paranitranilinrot, Toluidinrot, Krapp oder ahnliehe Farbstoffe 
enthśilt, sei es in einer alkoh. Harzlsg., sei es in einem Ollack. (A. P. 1733 564 vom 
20/1. 1926, ausg. 29/10. 1929.) T h i e l .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
—, Neuerungen aus der PrePmaterialfabrikaticn. An Hand von Bildern wird die 

Entw. in der Verwendung des PreBmaterials „Tenacit" gezeigt. Ais besondere Neuerung 
werden groBe Gehausekasten u. nicht elektro techn. Gegenstande aus Tenacit be- 
schneben. (AEG.-Mitt. 1930. 272—74. Marz 1930.) K o n ig .

E. Winnicki, Die Prepmassen der H. Himmler A.-G. und ihre Anwendung. Kunst- 
harz mit Holzmehl- u. Asbestfiillstoff, mit Leinenschnitzeln u. Celluloseflocken. Gre- 
schichtete PreBstoffe. Eigg. u. Verwendung. (Kontakt-Rommler Nachr. 1930. 126
bis 127. Marz 1930. Spremberg N.-L.) K o n ig .

Kurt Ripper, Die weipe Prepmasse ,,Alboresin“ der II. Rommler A.-G. Alboresin, 
eine weiBe, licht-, wasser- u. warmebestiindige SchnellpreBmasse, die in beliebigen, 
besonders hellen bunten Farben herstellbar ist, wird nach ihren Eigg. u. Priifbefunden 
besprochen. (Kontakt-Rommler Nachr. 1930.102. Marz 1930. Berlin-Spremberg.) KÓN.

Hans Hebberling, Neues von den Albertolen. Allgemeines uber die Albertole 
u. ihre Gewinnung. EinfluB von Trockenmitteln auf die Trockenzeit. Tendenz zum 
„Hauten“ in den Kannen. Albertole fiir Rostschutzfarben. EinfluB von Albertol- 
zusatz in Standol u. Sulfofirnis auf dereń Quellfahigkeit u. W.-Durchlassigkeit. (Kunst- 
stoffe 20. 56— 58. Marz 1930. Munchen.) KÓNIG.

R. S. Green, Gumaron- und Indenharze und SteinkoMenteerlósungsmitlel. Uber- 
bliek iiber die Herst von Cwnoron-Zwiew-Kondensationsprodd. (Paracumaronharze), 
ihre Eignung n. Verwendung zur Herst. von Lacken. (Paint, Oil chem. Rev. 89- 
No. 5. 11—14; Amer. Paint Journ. 14. No. 15. 20—26. 30/1. 1930. Pittsburgh.) SlEB.

Fritz Zimmer, Uber moderne Nitrocelluloseesterlacke. Automobil-Serienlackierung 
und FlieParbeit in Deutschland und in Amerika. Allgem. Dberblick. (Chem.-Ztg.
54. 6—8. 1/1. 1930. Berlin-Tempelhof.) SIEBERT.

Hans Wolff und Gerhard Zeidler, Untersuchungen der Celhdoselacke. Vff. unter- 
suchen den EinfluB verschiedener Weichmachungsmittel in Kombination mit ver- 
schiedenen Schellacksorten des Handels auf die Eigg. von Nitrocelluloselackiiknen. 
Ais Weichmachungsmittel wurden yerwandt Sipalin MOM  (Methyladipinsaure- 
methylcyclohexylester), Sipalin AOM  (Adipinsauremethylcyclohexylester), Trikresyl-
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phosphat u. Dibutylphthalat, von Harzen Esterharz 92 R/2, geblcichter Schellaclc, 
Markę Dreiring, geblcichter Schellack, Markę Einstern, Goldorange Schellack Spezial 
u. Rubinschellack WHF. Die Unters. erstrcckte sich auf Biegefahigkeit, Bcsancfungs- 
probe, ReiBfestigkeit u. Dehnung der Filme sowie auf die Rostschutzwikg. durch 
Wetterprufung. Es zeigte sich, daB die Beurteilung eines Weichmachers nicht absolut 
moglich ist, da die Eigg. nicht allein von den Mengenverhaltnissen, sondern auch von 
der Art der sonstigen Zus. des Lackes abhangen. Diese Abhangigkeit ist so groB, 
daB sich eine Anordnung nach der Gute umkehren kann. Das gleiche ist von der Harz- 
art zu sagen, mit der Ausnahme, daB gebleichter Schellack bei allen untersuchten 
Kombinationen das gróBte Rostschutzvermógen aufwies. Die Rostschutzfiihigkeit 
von Sipalin AOM u. Trikresylphosphat ist unter den meisten Bedingungen gleich. 
Die Widerstandsfahigkeit der Filme gegen Kuhlung ist bei Sipalin AOM besser ais 
bei den anderen Weichmaehern, am schlechtesten bei Trilcresylpliosphat. Die Ab- 
reibbarkeit durch Sand ist im allgemeinen bei Trikresylphosphat geringer ais bei den 
Sipalinen, jedoch in hohem Mafie von dem vorhandenen Harze abhangig. Unter den 
am giinstigsten abschneidenden Kombinationen findet sich Schellack Dreiring mit 
Sipalin AOM am liaufigsten. (Farben-Ztg. 35. 750—52. 11/1. 1930. Berlin.) S i e b e r t .

—, Kopale und Harze in  Nitrocelluloselacken. Allgemeiner Oberbliclc uber die 
Eignung der Kopale, natiirlichen u. kiinstlichen Ilarze, wie Dammar, Schellack, Cumaron- 
harze, Albertole u. Glyptale, zur Verwendung in Nitrocelluloselacken. (Oil Colour 
Trades Journ. 77. 748—51. 7/3. 1930.) S ie b e r t .

J. S. Long, Der Meclianismus der Filmbildung trocknender Ole. (Canadian Chem. 
Metallurgy 14. 35—40. Febr. 1930. — C. 1930. I. 2020.) S i e b e r t .

P. E. Marling, Wirkung terschiedener Trockner auf Leinólfilme wahrend des 
Allems. Verh. von Leinolfilmen mit Pb-, Mn- oder Co-Trocknern in verschiedenen 
Konzz. u. EinfluB auf SZ. u. JZ. Plastifizierende Wrkg. der Trockner auf die Filme.
(Ind. engin. Chem. 21. 594—96. Juni 1929. Dayton, Ohio.) K o n ig .

W. S. Chase, Studie iiber Farbę- und Firnislrockner. Co wirkt am kraftigsten, 
gesclimolzene Resinate sind die reinsten Prodd. Der Betrag der erforderlichen Resinate 
ist einfach zu ermitteln. (Paint, Oil chem. Rev. 89. No. 10.16—18. Amer. Paint Journ. 
14. Nr. 21. 70—78. 6/3. 1930.) K o n ig .

Hercules Powder Co., Wilmington, V. St. A., Reinigen von Harz. Man 1. das 
Harz in einem Petroleumdestillat mit niedrigem Kp., z. B. Gasolin, u. schiittelt die 
Farbstoffe usw. des Harzes mit Phenol aus. (Holi. P. 21192 vom 2/5. 1928, ausg. 
15/1.1930.) T h i e l .

Louis Blumer, Chemisehe Fabrik, Zwickau, Sa., Verfahren zur Verbessenmg 
von Dammarharzen. (D. R. P. 484274 KI. 22 h vom 4/3. 1927, ausg. 14/10. 1929. — 
C. 1929. I. 2707 [F. P. 651 631].) S a r r e .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: R. H. Kienle, 
Schenectady (New York), Kunstharz auf Glyptalbasis aus einer mehrbas. Saure, wie 
Phthalsaure, u. einem ein- oder mehrwertigen Alkohol, wie Glycerin, Amyl-, Butyl-, 
Allylalkohol, Phenol, Borneol. Ein Teil der mehrbas. Saure kann durch eine einbas. 
Saure ersetzt werden, z. B. durch Olsdure. — Z. B. wird Phthalsaureanhydrid mit 
Butyl- oder Amylalkohol auf 160° erhitzt, dann wird Glycerin zugesetzt u. die M. bis 
zur Harzbldg. auf 200—220° erhitzt. Das Prod. ist in Aceton, A., Bzn. u. Glykol- 
monoathyliither 1. Mehrere Stdn. auf 150—200° erhitzt, wird das Prod. unl. Die mehr
wertigen Alkohole, wie Glycerin oder Glykol konnen auch mit einwertigen Alkoholen 
gemiseht werden. Von den mehrbas. Sauren sind ferner erwahnt: Bernstein-, Malein-, 
Fumar-, Citronen-, Sebacin-, Wein- u. Oxalsiiure. (E. P. 299 424 vom 19/10. 1928, 
Auszug veroff. 19/12. 1928. Prior. 26/10. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Schering-Kahlbaum A.-Gr., Berlin (Erfinder: Hans Jordan, Berlin-Steglitz), 
Verfahren zur Herstellung von Kondensationsprodukten aus m- oder p-Kresol und Ketonen. 
(D. R. P. 486 768 KI. 12o vom  30/6. 1926, ausg. 4/12. 1929. — C. 1929. I. 2821 
[E. P . 273 684].) N o u v e l .

Societe des Verreries de Folembray, Folembray, Frankreich, Verfaliren zur 
Herstellung von Kondensationsprodukten aus Phenolen und Formaldehyd. (D. R. P. 
481207 KI. 12 q vom 4/7. 1922, ausg. 21/8. 1929. — C. 1926. II. 1595 [F. P. 563 777].
1928. II. 295 [F. P. 30 787].) N o u v e l .

Schieferwerke Ausdauer Akt.-Ges., Probstzelia, ubert. von: Richard Giinzel, 
Saalfeld, Herstellung eines PhenolJccmdcnsatioiisprcdukts. (A. P. 1711411 vom 8/3.

168*



2 6 4 0 HXII. KAUTSCHOK; GUTTAPERCHA; BALATA. 1 9 3 0 .  I .

1928, ausg. 30/4. 1929. D. Prior. 10/3. 1927. — C. 1929. II. 1081 [E. P. 
286 731].) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Seydel 
und Nikolaus Heinrich Roh, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Darstellung 
von harzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolderivaten und Aldehyden, dad. 
gek., daB man auf die Kondensationsprodd. aus cycl. Ketonen u. Phenolen Aldehyde 
einwirken laBt. Z. B. werden 2G8 Teile des aus Phenol u. Cyclohezanon in BzL-Lsg. 
mit Hilfe von HC1 liergestellten Bis-p-oxyphenyl-l,l-cyclohexans in 200 Teilen A. 
gel. u. mit 200 Teilen 30%ig. CH20  yersetzt. Man erhitzt zum Sieden, gibt 10 Teile 
konz. HC1 zu, kocht 1/2 Stde. weiter, verd. mit 400 Teilen W. u. treibt den A. ab. 
Das abgeschiedene Harz wird mit W. gewaschen u. entwassert. Es erweicht bei 180 
bis 200°, ist 1. in Alkali, A., Aceton, Butylacetat u. Cyclohexanon, unl. in Na2C03, 
NH3, Ka2B.,07 u. Bzl. — Ais Ausgangsstoffe konnen auch andere Phenole, z. B. 
o-Kresol oder Naphthole, andere cycl. Ketone, z. B. techn. Methylcyclohezanon, u. 
andere Aldehyde der aliphat. oder aromat. Reihe yerwendet werden. Es lassen sich 
hiirtbare u. nicht hartbarc Harze lierstellen, die geruchlos u. frei von Phenolen sind 
u. ais Schellackersatz oder zur Herst. von piast. Massen oder von Vbcrzugen benutzt 
werden. (D. R. P. 484 739 KI. 12q vom 2/ 6. 1926, ausg. 24/10. 1929.) N o u v e l .

Paul Haller, Bern, und Hans Kappeler, Basel, Yerfaliren zur Herstellung von 
Kunstmassen aus aromatischen Aminen und Formaldehyd. (Holi. P. 20 802 vom 
5/2. 1927, ausg. 15/11. 1929. Schwz. Priorr. 17/2. u. 16/7. 1926. — C. 1929. I. 1157 
[Schwz. P. 127 950].) N o u v e l .

Van Scliaack Bros. Chemical Works Inc., Chicago, iibert. von: Robert
H. van Schaack jr., Evanston, V. St. A., Plastische Massen und Lacke auf Nitro- 
cellulosebasis, gek. durch den Zusatz eines Ar-Alkylesters einer mehrbas. aromat. 
Saure, insbesondere von Mono- oder Dibenzoylphthalat. — Z. B. yerwendet man ais 
Lack eine Lsg. yon 8 Unzen Nitrocellulose u. 4 Unzen Benzylplithalat in einer Gallone 
eines Gemisches von A., Athyl-, Butylacetat, Butylalkohol u. Toluol zu gleichen Teilen. 
Harz, Pigment, Stabilisierungs- u. Weichmachungsmittel konnen zugesetzt werden. 
(A. P. 1734 657 vom 12/9. 1925, ausg. 5/11. 1929.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Hagedorn
und Adolf Jung, Dessau), Lackieren von perforierten Metallflachen, dad. gek., daB 
man wahrend des Lacliierens u. Trocknens auch in den Perforationslochern der Flachę 
ein Lackhautchen entstehen laBt u. dieses durch Erhitzen zum Schmelzen bringt, so 
daB die Offnungen frei werden. (D. R. P. 492 864 KI. 75c vom 16/2. 1929, ausg. 
28/2. 1930.) Gr o t ę .

Alva B. Carter, Lincoln, Nebraska, Schutzuberzug, bestehend aus 7% Farb-
pigment, 15% Weizenmehl, 30% Schlemmkreide, 46% Glycerin. Der Uberzug hat 
den Zweck, bei Farb- u. Lackanstrichen auf Fahrzeugen, Automobilen u. dgl. die 
nicht zu bestreichenden Stellen abzudecken. E r ist in W. 1. u. kann leicht entfernt 
werden. (A. P. 1 747 661 yom 24/3.1926, ausg. 18/2. 1930.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Leinolfimis. 
Vor dem Blasen des Oles werden die freien Sauren durch Zusatz yon Metallen oder 
dereń Oxyden, Hydroxyden oder Carbonaten, z. B. von Ca, Mg, Zn oder Cd, in die 
entsprechenden Salze umgesetzt. Der OberschuB an Metallen etc. wird yorher ab- 
filtriert. (E. P. 299 361 yom 13/9. 1928, Auszug veróff. 19/12. 1928. Prior. 24/10.
1927.) M. F. Mu l l e r .

W. C. P. Tanner, Victoria (Australien), Siegellack, bestehend aus Tragantgummi, 
der auf wenigstens 185° F. erhitzt worden ist, ferner aus W., Formalin u. einem festen 
faserstoffhaltigen Fullmittel. — Z. B. werden 4 Teile Carragheenmoos, 1 Teil Agar- 
Agar u. 200 Teile W. gekocht. 4 Teile dieses Gemisches werden yersetzt mit 8 Teilen 
w. W. u. 3,5 Teilen Tragant. Nach dem Erhitzen auf 185° F. u. Abkiihlen auf 80—90° F. 
werden 3 Teile Formalin zugesetzt u. die M. 24 Stdn. stehen gelassen. SchlieBlich 
wird die M. auf 132 Teile mit w. W. verdvinnt. Ais Fiillmittel dient z. B. ein Gemisch 
aus 11 Teilen gemahlenen Kautschuks, 11 Teilen Glimmerpulver u. 7,5 Teilen Asbest. 
(E. P. 299 542 vom 9/8. 1927, ausg. 22/11. 1928.) M. F. Mu l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
M. Kroger und E. Móbius, Die numerisclie Berechnung der Deformationskurven 

des Kautschuks. I. Numer. Auswertung der Dehnungskurven gut yulkanisierten
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Kautschuks. Es zeigfc sich, daB eine Darst. mittels Potenzreihen, FoURiERscher  
Reihen u. Exponentialfunktionen nicht geeignet ist. (Gummi-Ztg. 44. 1153—54. 
28/2. 1930. Leipzig, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) F r o m a n d i .

M. Kroger und E. Móbius, Die numerische Berechnung der Deformationskurven 
des Kautschuks. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Unters. der einfach u. doppelt gescherten 
Kurven. Fiir den zweiten Fali ist die hyperbol. Tangente eine Anniiherung; fiir den 
ersten das Fehlerintegral in Verb. mit seiner ersten Ableitung yierter Potenz. Beide 
Ansatze vcrsagen aber im D ehnungsbeginn, u. es bedarf dann der Zugabe weiterer 
Konstanten. Das gilt auch von den Funktionen von E in s t e in  u .  D e b y e , die die 
Abhangigkeit der spezif. Warnie von der Temp. darstellen u. die hier iibertragen 
verwendet wurden. Dagegen fiihrte eine Veranderung der EiNSTEiNschen Funktion 
durch Zugabe eines Faktors bei 5 Konstanten u . eine Veranderung des DEBYEschen 
Ansatzes durch E infiihrung einer ąuadrat. Transzendenten u. damit bei Verwendung 
einer neuen Funktion bei 3 (event. 4) Konstanten zur erfolgreichen Darst. im ganzen 
Dehnungsbereieh. Die letztere Darst. ist mithin die beste. (Gummi-Ztg. 44. 1209 
bis 1212. 7/3. 1930. Leipzig, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) F r o m a n d i .

J. Dugue, Kolloidchemie des Kautschuks. Es wird die Bedeutung der Kolloid- 
chemie fiir die Kenntnis u. techn. Anwendung des Kautschuks besprochen. (Rev. 
gón. Caoutchouc 5. N. 43. 3/6. 1928.) S c h o n f e l d .

Herbert Asłiplant, Veranderlichkeit des Erlrages von Hevea brasiliensis. Zwischen 
der Anzahl der Latesringe u. dem Ertrag der Heveabaume besteht kein Zusammen- 
hang. Vf. fand dagegen eine Beziehung zwischen der BohrgróBe der Latesróhren u. 
dem Ertrag. GroBe Ertrage lieferten Baume mit weiten AusfluBróhren, kleine Rohren 
ergaben kleine Ertrage, u. zwar steigt die Ausbeute an Latex viel sehneller an, ais der 
Durchmesser der AusfluBbohrung. (Naturę 71. 1018—19. 1928. Travancore, Kautschuk- 
Vers.-Stat.) S c h o n f e l d .

—, Gummierzeugnisse. tjber die Verwendung verschiedener Hartgummisorten 
sowie von Stabilit, Eisengummi u. Vulkanasbest wird berichtet u. auch auf Weieh- 
gummierzeugnisse fiir Sonderzwecke hingewiesen. Gummihammer werden an Stello 
von Holz u. Weichmetallhammern empfohlen u. saurefester u. alkalibestandiger Hart- 
gummi fur die chem. Industrie ais Werkstoff u. Auskleidungsmaterial fiir Apparaturen 
besehrieben. Ein kurzer Berieht iiber Isolierbander schlieBt sich an. (AEG. Mitt. 1930 
274—75. Marz 1930.) K o n ig .

N. Ban, Regeneratverarbeitung. Zusammenfassende Darst. dor mechan. Prufung 
der Regenerate. (Kautschuk 4. 193—94. 1928.) S c h o n f e l d .

R. Assmann, Kautschuk-Lomngsmittel-Lacke und -tlberzuge. tJbersicht iiber die 
boi der Herst. von Kautsehuklacken verwendeten Lósungsmm. etc. (Farbę u. Lack
1928. 396. 411. 426—27. 12/9.) S c h o n f e l d .

Paul Bary, Ebonit. (Rev. gen. Matieres piast. 4. 361—68. 429—30. 1928.) Schónf.
—, Die Hartgummiindustrie. (India Rubber Journ. 7 9 .131—33.25/1. 1930.) F r o m .
F. Jacobs, Das Fdrben von Kautschuk. Allgemeine Bemerkungen iiber die An- 

forderungen, denen die Kautschukfarben geniigen miissen, u. Beschreibung der anorgan. 
Farbstoffe ZinkweiB, Lithopone, TitanweiB u. der weiBen Fiillstoffe Magnesium- 
carbonat, -oxyd, Kaolin, BaSO,„ Bleisulfat, Kreide, Talkum, unter besonderer Be- 
riicksichtigung ihres Verh. in der Mischung. (Rev. gćn. Caoutchouc 7. No. 58. 9—16. 
Jan. 1930.) F r o m a n d i .

T. R. Dawson, Ein kurzer Vergleich weifier Fiillstoffe unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Farbung. Die optimalen Heizungen einer Grundmischung aus 95 Teilen 
Kautschuk u. 5 Teilen S, dio wechselnde Mengen verschiedener weiBer Fiillstoffe 
enthielt, wurden unter jeweils konstanten Bedingungen der Einw. direkter Sonnen- 
belichtung unterworfen, die in vergleichend untersuchtcn Farbveranderungen mehr 
oder woniger stark in Erscheinung tra t. Eine umfassende Literaturiibersicht gibt 
ein Bild iiber den Stand der in diesem Zusammenhang stehenden Fragen. (India 
Rubber Jourrf. 79. 315—17. 1/3. 1930.) F r o m a n d i .

A. R. Kemp, W. S. Bishop und T. J. Lackner, Direkte Bestimmung von Kaut- 
schuk in schcach vulkanisiertem Kautsclmk. Die Methode beruht auf der Extraktion 
der Harze, des S, der Ole, Wachse, organ. Beschleuniger usw. mit Aceton u. Entfernung 
des unvulkanisierten Kautschuks mit Chlf. Eine Probe des extrahierten Ruckstandes 
wird in C2HjC1., gel. u. die ungesatt. KW-stoffe nach WiJS bestimmt. Zwecks Best. 
der mit S gebundenen KW-stoffe wird in einem anderen Teil der extrahiertcn Probe eine 
direkte Best. des an Kautschuk gebundenen S vorgenommen. Die Summę der un-
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gesatt. u. gebundenen KW-stoffe dient fiir die Berechnung des Kautschukgeh. des 
Musters. (Ind. engin. Cliem. 20. 427—29. New York, Bell Telephone Labor.,' 
Inc.) _________________  SCHON.FELD.

Goodyear Tire & Rubber Co., ubert. von: Lorin B. Sebrell, Akron, Ohio, 
Yulkanisation von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man 
Kondensationsprodd. von Aminen mit Polyoxyarylverbb., wic Hydrochinon. (Can. P. 
272862 vom 12/8. 1926, ausg. 2/8. 1927.) F r a n z .

Veedip Ltd., Brentford, Middl., England, Herstellung son Gummigegenstanden 
aus Kautsćhuhnilch. (D. R. P. 489 868 KI. 39a vom 18/9. 1927, ausg. 22/1. 1930.
— C. 1928. II. 820 [A. P. 1670598].) F r a n z .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
W. Reinders und A. Klinkenberg, Das ternare System Strontiumoxyd-Saccluirose- 

IF&sser. I. u. II. (Vgl. C. 1928. II. 2297.) Bei der Unters. des bindren Systems 
SrO-HtO stellten Vff. fest, daB die Loslichkeitskurve bei 85° einen KnickpunM auf- 
weist, "bei dem Sr(0H)2-8H20  in Sr(0H)2-H20  iibergeht. Damit steht im Einklang, 
daB sieli bei dieser Temp. die durchsichtigen Tafeln des Octahydrats in einen kórnigen 
Nd. umwandeln, ferner daB die Erhitzungskurve des Octahydrats bei 85° einen Halte- 
punkt zeigt u. daB nach dem Mischen von Sr(OH)2 mit dem gleichen Gewicht W. 
von 70° in einem DcwargefaB die Temp. auf 85° stieg. — Bei 85° betragt die Loslichkeit 
12,08 g SrO in 100 g Lsg. — In dem ternaren System SrO- Bohrzucker-W. wurden die 
Gleichgewichtsisothermen bei 25, 35, 45, 55, 70 u. 90° untersucht. Bei Temp. unter- 
halb 28° sind neben der Lsg. stabil die festen Phasen Sr(0H)2-8H20, C12H22On • SrO • 
6H20  u . C12H22On . Bei 28° liegt ein Quadrupelpunkt. Eine Lsg., welche 1,65% SrO u.
3,7% Rolirzucker enthalt, ist hier im Gleichgewicht mit den festen Phasen Sr(OII)2’ 
8H20, C12H22On -2SrO u. C12H22Ou  ■ SrO ■ 6H„0. Oberhalb 28° bis zu Tempp. zwischen 
55 u. 70° sind ais feste Phasen neben der Lsg. stabil Sr(0II)2-8H20, C12H22Ou -2SrO, 
C12H22Ou • SrO• 6H20 u . C12H22Ou . Oberhalb 70—85° sind die stabiien festen Phasen 
Sr(0H)2-8H20, C12H22Ou -‘2SrO, C12H22On  ■ SrO u. Ci2H22On . Bei 85° liegt ein Qua- 
drupelpunkt, in dem eine Lsg., welche 12,1% SrO u. 0,01% Rohrzucker enthalt, im 
Gleichgewicht mit Sr(0H)2-8H20 , Sr(0H)2H20  u. C12H22Ou -2SrO ist. — Bei Tempp. 
unterhalb 40° kónnen zuckerreiche Lsgg. zu einem Gel erstarren. Dieses besteht aus 
einem starren Geriist von sehr verzweigten Krystallnadeln eines Saccharats, das wahr- 
scheinlich die Formel 2C12H22Ou -3Sr0-xH 20  hat, welches die Mutterlauge einschlieBt. 
Die Gele sind immer metastabil in bezug auf Mono- u. Disaccharat u. meistens aueh in 
bezug auf Sr(0II)2-8H20. — Das Disaccharat scheidet sieh besonders bei hoheren 
Tempp. zucrst in einer instabilen Form mit hóherer Loslichkeit aus, (fi-Form setzt 
sieh leicht ab u. ist gut filtrierbar, bildet keine definierten Krystalle, sondern kuglige 
Gebilde), die sieli in Beruhrung mit der Lsg. langsam in die stabile a-Form umwandeln. 
Diese erscheint zuerst ais auBerordentlieh feines Pulver, das sieh nur schwer absetzt u. 
schlecht filtrierbar ist, verwandelt sieh aber allmahlich in diinne ąuadrat. Platten 
von 10 bis 2 /t Seitenlange. Das feine Pulver besitzt eine merklich hóhere Loslichkeit 
ais die Platten (ygl. dazu G. G ru b e  u . M. Nussbaum , C. 1928. I. 2547, sowie 
N ish izaw a u . H achiham a, C. 1929. H. 1481). Bzgl. der Einzelheiten muB auf das 
Original verwiesen werden. (Rec. Trav. cliim. Pays-Bas 48- 1227—64. 15/11. 1929. 
Delft, Techn. Hochsch.) O hle.

J. Zamaron, Beitrag zum Studium der Ammoniakentimcklung in den verschiedenen 
Fahrikationsstadien. Die mehr oder minder groBe Ammoniakbldg. wahrend der ver- 
sehiedenen Fahrikationsstadien ist abhiingig 1 . von der Reife der Riiben, 2. von der 
Einw. der Fermente auf die von den veranderten Riiben gebildeten Stickstoffsubstanzen, 
sowio von einer verlangsamten Bearbeitung des Zuckersaftes, 3. von der Dauer u. der 
Temp. boi der 1. u. 2. Kohlensauresattigung, 4. von der Einw. des iiberschussigen 
Kalkes auf die organ. Stickstoffverbb. Vf. gibt dann noch eine Zusammenstellung 
der fliichtigen Amino u. Amidę, sowie der wirksamen Diastasen u. ihrer Rk.-Prodd. 
(Buli. Assoe. Cliimistes Sucr. Dist. 46. 386—92. Okt. 1929.) F r i e s e .

—, Der Ozford-Riibenzuckerprozep. Der neue RiibernzuekerherstellungsprozeB
1 stammt von B r y n a r , Ow e n  u .  dem Institu t fur Agrikulturtechnik der Uni- 

versitat Osford. Er beruht darauf, daB die Riiben in Schnitzel zerteilt u. diese 
Schnitzel mit h. Luft getrocknet werden. Sie bleiben dadurch auf sehr lange
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Zeit vóllig steril, ohne Zuckcrverhist. Hierdurch kann die Zuckerfabrikation iiber 
das ganze Jahr ausgedehnt werden. Die nach den sonst iibliehen Verff. notigen 
18 Operationen (vom Riibenwaschen an bis zur Gewinnung des braunen Zuckers II  
u. der Endmelasse) werden auf nur 12 Operationen herabgedriickt. (Facts about 
Sugar 25 . 195—96. 22/2. 1930.) F r i e s e .

J. Hamous, Aus der Zuckerfabrikprazis. Verlusle in der Zuckerfabrikation. (Vgl.
G. 19 2 8 . I. 2467.) Zur richtigen Best. der bestimmbarcn Zuckerverlusto muB man 
die auf Riibe bezogene %-Merigę der ausgelaugten ungepreBten Schnitzel u. die Menge 
der aus der Diffusionsbatterie abgehenden Ablaufwasser kennen. (Ztsehr. Zuckcrind. 
ceohoslovak. Republ. 5 2 . 463—64. 1927/28.) S o h o n f e l d .

H. Claassen, Die Zuckerverluste in  den Rubenzuckerfabriken und die Gewinnuną 
der in den Fahrikationsabfallen enlhaltenen Zuckermengen. Teil I. Die Zuckerverluste. 
Die Gesamtverluste bei den iibliehen Arbeitsweisen der Riibenzuckerfabrikation 
betragen 1,2— 1,5%  der Riibe, wenn alle Ermittlungen nach den ais richtig anerkannten 
Methoden ausgefiihrt werden. Eine richtige Best. der Verluste erfordert eine einwand- 
freie Best. der zur Verarbeitung gelangenden Riiben. Durch fehlerhafte Gewichts- 
best. kónnen s c h e i n b a r  hóhere oder niedrigere Verluste entstehen, u. zwar: 
a) durch die niemals ganz genau mógliehe Tarierung der Waage in Hóhe von ±  0,05 
bis 0,1%  der Riibe, b) dadurch, daB etwaige Gutgewiehte nicht beriicksichtigt werden, 
niedrigere Yerluste zwisehen 0,3—0,9°/o der Riibe. — Bei der Riicknahme der Riiben- 
abfalle (Riibenschwanze) in den Betrieb hinter der Riibenwaage ist dereń Geh. in 
Hóhe von 0,1—.0,15% der Riibe ais eingefiihrter Zueker einzurechnen. Fiir die be- 
stimmten Verluste werden infolge unvollkommener Probenahme meist zu niedrige 
Zahlen gefunden; sie betragen bei richtiger Ausfuhrung der Probenahme 0,4—0,6%  
der Riibe. Die nicht bestimmten oder nach den ublichen Methoden nicht bestimmbarcn 
Verluste erreichen eine Hóhe von 0,75—0 ,9%  der Riibe. Sie setzen sich zusammen 
a) aus den scheinbaren Verlusten infolge unrichtiger Tara der Riibenwaage, geschatzt 
auf 0,05—0,1%  (bei nicht eingereehneten Gutgewichten werden sie um 0,3—0 ,9%  
erniedrigt); b) aus der Zunahme der Polarisation der Riibenschnitzel durch Eintrocknen 
wahrend der Vorbereitung der Proben zur Unters., geschatzt auf 0,05—0 ,1%  der 
Riibe; c) aus den Polarisationsverlusten, die durch die Einw. des Kalks entstehen, 
in Hóhe von ca. 0,1%  der Riibe; d) aus dem zu niedrigen Befund des Zuckergeh. des 
Schlammes nach der ublichen Methode in Hóhe von ca. 0,05—0,1 %  der Riibe; e) aus 
den Zuckerverlusten infolge der Zuckerzers. beim Anwarmen u. Verdampfen, geschatzt 
auf ca. 0,01— 0,02% ; f) aus den mechan. Zuckerverlusten in den Spiil- u. Wascli- 
wassern, dereń Hóhe unter n. Yerhaltnissen sehr gering ist. — Von den nicht be
stimmten Verlusten in Hóhe von 0,75—0 ,9%  der Riibe ist also teilweise die Ursache 
bekannt, so daB schatzungsweise 0,3— 0,4% der Riibe dadurch erklart werden kónnen. 
Fiir den Rest von 0,4—-0,5%  der Riibe fehlt bisher die Erklarung. (Ztsehr. Ver. 
Dtsch. Zuckerind. 80 . 55—68. Febr. 1930.) F r i e s e .

J. Zamaron, Die Bedeutung der Filtrałion der Safte, Sirupe und Abldufe in der 
Zuckerfabrikation. Yf. beschreibt die Filtration der Safte durch rotierende V a l l e z - 
Filter u. hebt besonders ihre Vorteile in Bezug auf die kurzo Filtrationsdauer hcrvor, 
die hierbei hóclistens 120 Min. beansprucht. (Buli. Assoc. Chimistes Suer. Dist. 46 . 
393—405. Okt. 1929.) F r i e s e .

J. Zamaron, Filtration der Sirupe in der Zuckerfabrik und Raffinerie mit Papier- 
masse. Vf. bespricht die Art des Auswaschens der aus einer Filtrationscharge kommenden 
Papiermasse mit W., sodann die Vorbereitung der M. zur Filtration. Man erhalt in 
kurzer Zeit klare Sirupe, die sich yorziiglich zur reguliiren Krystallisation eignen, 
welche sehr schnell verlauft, was nicht annahernd bei Verwendung von Filtertiichern 
erreieht werden kann. Der Vcrbrauch an Papiermasse ist recht gering. [(Buli.5 Assoc. 
Chimistes Sucr. Dist. 46 . 406—10. Okt. 1929.) F r i e s e .

J. Zamaron, Filtration der Abldufe. Vf. erliiutert die BrauchbarkeitTder rotieren- 
den VALLEZ-Filter fiir die Ablaufe. Solche Filtereinrichtungen sind besonders in 
Holland u. Amerika in Gebrauch. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 46 . 410—-13. 
Okt. 1929.) F r i e s e .

J. W. Meijer, Eine objektive physikalische Methode zur Bestimmung von Zuckern 
in Losung. Vf. verwendet ein Polarimeter in Verb. mit einem photograph. App. Ist 
reines W. im Polarimeterrohr zwisehen gekreuzten Nichols, so fallt kein Licht auf 
die photograph. Platte, nimmt man an Stelle des W. eine Zuekerlsg., so wird die Ebcne 
des polarisierten Lichtes gedreht u. die Platte belichtet. Die Intensitat dieser Be-
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lichtung ist eine Funktion der Zuokerkonz. u. kann mit einem Photometer bestimmt 
werden. Mit Hiife eines Diaphragmas kann man eine Reihe von Belichtungspunkten 
auf derselben Platte erhalten; man nimmt die zu untersuchende Lsg. u. eine Reihe 
von Lsgg. bekannter Konzz. auf derselben Platte auf u. findet durch Vergleieh die 
gesuchte Konz. Mit Hilfe dieser objektiven Methode konnen fiinfmal kleinere Glucose- 
konzz. gemessen werden ais mit dem LlPPlCHschen Polarisationsapp. (Rev. seient. 
Instruments 1. 69—75. Febr. 1930. Utrecht u. Amsterdam, Univv.) W r e s c h n e r .

O. Spengler, Uoer die Bestimmung des wahren Zuckergehalts im Scheideschlamm. 
Hierzu gibt Vf. die folgende Vorschrift. 53 g des zu untersuchendenrScheideschlamms 
worden in einen reinen, trockenen Nickelbecher, der mit einem mit Stanniol iiber- 
zogenen Korkstopfen gut verschlossen werden kann, gebracht. Fur den Fali, daB 
ein Nickelbecher nicht vorhanden ist, tu t eine weithalsige Glasflasche von 250—300 ccm 
mit eingeschliffenem Stopfen gleiche Dienste. (Es besteht allerdings hier beim Ab- 
kiihlen die Gefahr des Zerspringens.) Der Becher bzw. Kolben wird dann in ein 
W.-Bad von 85—90° gebracht. Nach 1 Min. kann der Kork bzw. Glasstopfen auf- 
gesetzt werden. Nach 1 Stdc. wird geoffnet u. es wird dann 177 ccm Ammonium- 
nitratlsg. hinzugefugt u. mit einem Glasstab gut verriihrt, bis der Scheideschlamm 
vollkommen homogen verteilt ist. Dann wird im k. W.-Bad abgekuhlt u. die Polari- 
sation ausgefiihrt. Es ist nótig, den Trockengeh. des Scheideschlamms vorher zu 
bestimmen u. die entsprechende Korrektur anzubringen. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Zucker- 
ind. 80. 69—80. Febr. 1930.) F r i e s e .

Jindfich Friedrich, Tsehechoslovakei, Reinigen von Zuckerrubensaft zwecks Ge- 
winnung w>n Zucker durch Erhitzen in einem geschlossenen GefaB nach miiBigem 
Zusatz von Alkali. — Z. B. wird Zuckersaft mit 0,15% Kalk in einem Autoklaven 
15 Min. lang auf 138° entsprechend 1 bis 2,5 a t erhitzt. Dabei werden die EiweiB- 
u. Farbstoffe koaguliert resp. gefallt u. der gereinigte Saft ist ohne weiteres zur Auf- 
arbcitung auf Krystallzucker geeignet. (F. P. 673 847 vom 22/4. 1929, ausg. 20/1.
1930. Tschech. Prior. 23/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Conrad van Rhyn Querfurt, Verfahren zur Konserviervng von gekalktem Riiben- 
rohsaft jur den Transport in  Rohrleitungen, dad. gek., daB der Saft vor der Weiter- 
vcrarbeitung kiinstlich auf Tempp. unterhalb 30° abgekuhlt wird. (D. R. P. 492490
KI. 89 c vom 1/3. 1927, ausg. 26/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Paul Edgard Basset, Frankreich, Behandlung des Klebers und der Treber von 
der Stdrkefabrikation zwecks Gewinnung der darin enthaltenen Starkekorner, des 
Klebers, der Gummistoffe u. Harze durch Verriihren mit ca. 25% eines phenol. Kórpers 
cvent. unter Zusatz eines pflanzlichen, tier. oder minerał. Oles. Dabei bildet sich eine 
in W. unl. Pastę, wahrend sich die Starkemilch abscheidet. Diese wird entweder mit 
stark verd. Natronlauge oder mit wenig Bzn. verriihrt, um die letzten Reste Phenol 
zu entfernen. Dio Kłeber-Phenolpaste wird zur Herst. piast. Massen verwendet oder 
durch Behandlung mit einem Aceton-Alkoholgemisch getrennt. Dabei geht das Phenol 
in das Losungsm. (F. P. 676 671 vom 16/8. 1928, ausg. 26/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Hermann Claassen, Die Zuckerfabrikation mit bes. Berucks. des Betriebes. 6. Aufl. Magde
burg: Schallehn & Wollbruck 1930. (306 S.) gr. 8°. Lw. b. nn. M. 22.—.

XV. Garungsgewerbe.
Eduard Jacobsen, Uberblick uber die letzten technischen Fortschritte und ihre Nutz- 

anwendung in der Praxis. Kurze Schilderung der verschiedenartigen Verwendung 
der Holz- u. Tierkohle zur Entfuselung von Branntwein, Entfarbung, Klarung u. 
Beseitigung von Geruchs- u. Geschmacksfehlern aus Getranken. (Ósterreich. Spiri- 
tuosen-Ztg. 29. No. 10. 3. 6/3. 1930. Berlin.) Gd.

H. Liiers, Garungskohlensdure — Kohlensaureeis. Ein Vergleich der Anwendbarkeit 
v. W.- u. C02-Eis zeigt, daB C02-Eis fiir Brauereien u. im Biervertrieb z. Z. noch 
ohne besondere Aussichten ist. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 70. 299—300. 3/3. 1930. 
Munchen.) Gr o s z f e l d .

J. Olberg, Braumethoden fiir beste und mangelhaft geloste Malze. (Schweizer 
Brauerei-Rdsch. 41. 27—29. 20/2. 1930.) K o l b a c h .

A. H. Burgess, Versuche iiber Hopfentrocknung, ihre Ziele und dje bereits erhaltenen 
Ergebnisse.. Wird zum Darren des Hopfens Trockenluft von iiber 70° benutzt, so
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fallt der Geh. an a-Saure. Das Schwefeln verhindert das Auftreten eines Geruchs 
nach trockenem Laub. Bei der Haltbarmachung desselben Hopfens 1. durch handels- 
iibliches Darren bei 60°, 2. durch Aufbewaliren des frischen Hopfens in S02-Atmo- 
sphare, 3. durch Trocknung in N-Atmosphare, 4. durch Pasteurisation bei 80° u. 
5. durch Sterilisation bei 100° ergab sich fiir die Harze der behandelten Proben in 
derselben Reihenfolge nachstehende antisept. R raft: 57, 63, 81, 86 u. 100. Das Auf- 
bewahren in S02-Atmosphare zerstorte den bitteren Geschmack der Harze. (Journ. 
Inst. Brewing 36 . 57—63. Febr. 1930.) K o l b a c h .

W. Windisch, P. Kolbach und E. Borges, Uber die Elektrodialyse von Wiirze 
und Bier. A is Anodendiaphragma wurde im allgemeinen Chinonkalbsleder u. ais 
Kathodendiaphragma ein ZsiGMONDYsches Membranfilter benutzt. Untersucht 
wurde die Abwanderung der Phosphate, des KJELDAHL-Stickstoffs, des Formol- 
stickstoffs u. der Maltose. — Durch Fallung mit Baryt u. anschlieBende Elektro
dialyse wurden prakt. alle Pufferstoffe der Wiirze bis auf ca. 75% der EiweiBsubstanzen 
entfernt. Die elektrometr. Titration der so behandelten Wiirze ergab fur die Wiirze- 
eiweiBstoffe ais Ganzes einen isoelektr. Punkt von ca. pn =  6,2. — Bei Verwendung
der angegebenen Diaphragmen wandern die Kationen v ie l rascher ab ais die Anionen,
woraus sich die Móglichkeit ergibt, das Ph der Wiirze ohne Zusatz von Saure in weiten 
Grenzen zu verschieben, ohne im iibrigen die Zus. der Wiirze wesentlich zu verandern. 
(Wchschr. Brauerei 4 7 . 67—71. 77—81. 22/2. 1930. Berlin, Inst. f. Garungs- 
gewerbe.) K o l b a c h .

P. Petit, Die Pasteurisiertriibungen. Im AnschluB an die Veróffentlichung von 
N e t sc h e r  iiber „Die Kieselsaure im Bier“ (C. 1 9 2 9 . II. 2519) wird das Zustande- 
kommen der Pasteurisiertriibungen erortert u. die experimentellen Schwierigkeiten, 
die sich beim Studium der Entstehungsursachen ergeben, dargelegt. (Brasserie et 
Malterie 19. 353—57. 20/2. 1930.) K o l b a c h .

L. Mathieu, Der Ćliampagner und seine Begriffsbestimmung. Vf. gibt zuerst 
einen histor. Uberblick uber das Weinbaugebiet der Champagne, bespricht dann die 
Bodenverhaltnisse, das Klima, die Lage, die Weinberge, die Kulturmethoden der Reben, 
die Weinbereitung, die Schaumweinherst. u. die mit der Weinbereitung zusammen- 
hangenden Industriezweige. Er kommt zu dem SchluB, daB ais Weine oder Schaum- 
weine der Champagne nur solche bezeichnet werden durften, dereń Ursprungsreben 
auf dem Kreideboden der Champagne selbst gewachsen sind. (Buli. Assoc. Chimistes 
Sucr. Dist. 47. 5—12. Jan. 1930.) F r i e s e .

Lucien Semichon und Michel Flanzy, Untersuchung iiber die sauren Bestandteile 
des Weines. 1. Mitt. Behandelt wird die Gesamtaciditat des Weines. Yf. versteht darunter 
die Menge C02, die die Einheit Wein aus einem CaC03-t)berschuB freimacht, aus- 
gedruckt ais ccm n. oder ais H2SO., oder ais Weinsaure. Zur Best. werden in einem 
100-ccm-Pyrexkolben 250 mg CaC03, bedeckt mit einigen ccm W., mit 20 ccm des 
Weines unter Schiitteln iibergossen, wobei die freiwerdende C02 entweicht, dann 
kocht man 5 Min. Darauf wird der nicht angegriffene CaC03-t)berschuB in besonderer 
Vorr. (Abbildung im Original) ermittelt, indem man 0,4-n. HC1 zuflieBen laBt u. das 
freiwerdende C02-Gas nach Passieren eines Kiihlers in einem Kugelrohr in 0,4-n. 
KOH auffangt, schlieBlich Luft durchleitet, den Kiihler auswiischt u. m it 0,2-n. HC1 
den LaugeiiberschuB bzw. die adsorbierte KOH-Menge mifit. Das Verf. liefert einen 
Ausdruck fiir die Gesamtsaure, wie sie potentiometr. gefunden wird, alle COOH- 
Ra,dikalo werden erfaBt, von H3PO., zwei Stufen. Tabelle iiber vergleichende Verss. 
nach obigem Verf. u. durch Titration gegen Lackmus, Phenolphthalein u. nach 
P a s te u r  u . L aborde. Wiedergabe einer Tabelle. Die gesamten organ. Sauren 
setzen sich zusammen aus den freien organ. Sauren, den in Salzform vorliegenden 
u. den yeresterten. Da letztere wegen ihrer geringen Menge in jungen Weinen ver- 
nachlassigt werden konnen, wurde Yersucht, den Rest aus der Alkalitat nach vorheriger 
jSTeutralisation mit KOH herzuleiten, aber immer ein Verlust von 1—2, selbst bis 
zu 5°/o gefunden, dessen Ursache im Vorliegen erdiger Salze erblickt wurde. (Ann. 
Falsifications 23 . 5—19. Jan. 1930. Narbonne, Station regionale de Recherches Oeno- 
logigues.) G ro sz fe ld .

Valentin Songen, Uber die Ursachen naclitraglicher Weintriibungen. Da die Wein- 
trubungen yorwiegend durch niedere Organismen henrorgerufen werden, kommt Vf. 
zu dem SchluB, daB hier die sachgemaBe Entkeimung mit dem E.K.-Filter die besten 
Dienste leistet. (Schweizer. Wein-Ztg. 37. 399—401. 10/9. 1929. Leipzig, Stadt- 
keller-) Gr o s z f e l d .



2 6 4 6 H xv. G-a r u n g s g e w e r h e . 1 9 3 0 .  I .

E. Remy und F. Richter, Beitrag zur Kenntnia der Zusammenselzung badischcr 
W eine des Jahrganges 1928 unter hesonderer Beriicksichtigung des Arsengehaltes sowie, 
der Brauchbarkeit des Bezssonoffschen Reagens zum Nachweis des C-Vitamins. Aus 
den in einer ausfiihrlichen Tabelle zusammengestellten Analysenergebnissen von 
8 Weinproben ergaben sich keine erhebliehen Unterschiede in der Zus. der Weine. 
Der As-Geli. betrug bei 5 Weinen 0, bei 3 0,0075—0,015 mg/100 ccm. Antiskorbutin 
war in allen Weinen qualitativ mittels des BEZSSONOFFschen Reagens nachzuweisen, 
auch neben Taimin wie folgt: Der zu prufende Saft (Wein) wird mit gleichem Vol. 
des Reagens versetzt, wobei sich die Miśchung tief violett farbt; nach 1 Stde. wird 
mit 10%ig. NaOH ganz schwach alkal. gemacht, kraftig durchgeschuttelt u. mit 
10%i§- HCI wieder schwaeh angesauert (Kontrolle mit Lackmuspapier). Dabei schlagt 
die Farbę mit NaOH von violett nach blau um u. bleibt mit HCI so, mit geringem 
Stich nach violett. Mit Tannin erhalt man dagegen mit NaOH eine rotgelbe, darauf 
mit HCI eine schón saftgriine Lsg., mit beiden Stoffen (Citronensaft +  Tannin) zu- 
nachst blaugriin, dann schmutziggriine Mischfarbe, die eine colorimetr. Best. aus- 
sclilieBt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 58. 624—28. Nov./Dez. 1929. Freiburg i. Br., 
Univ.) G r o s z f e l d .

Otto Hummer, Methode zur Analyse fliissiger Stellhefe. Ausfuhrliche Beschreibung 
des Verf. fiir nicht abgepreBte Hefe-Fl., bestehend in Berechnung der Ausbeute, Best., 
der Triebkraft, des Protein- u. P20 5-Geh. Erlauterung der Berechnungen an Beispielen. 
(Brennerei-Ztg. 47. 37—38. 26/2. 1930. Konstadt.) Gr o s z f e l d .

Frank J. Cahn, V. St. A., Gewinnung von Citronensaure durch Garung, die auf 
Zuckerriibenschnitzeln oder anderem zuckerhaltigem Materiał, z. B. Stiicken yon 
Leguminosen, yorgenommen wird, indem diese mit den Garungspilzkulturen besat 
werden, Dabei wird gleichzeitig Luft oder 0 2 in starkerem MaCe, z. B. durch Ein- 
pressen, zugefiihrt. Die Stiicke werden zu einer GroBe von 0,5—1,3 cm geschnitten. 
Dabei werden z. B. 66%  des Zuckers in Citronensaure umgesetzt. In  gleicher Weise 
lassen sich auch andere aliphat. Sauren gewinnen. An Stelle der zuckerhaltigen Stoffe 
ais Kulturtriiger konnen auch Gewebe oder Flechtwerke aus organ, pflanzlichen Stoffen 
verwendet werden, die mit der zu vergarenden Zuckerlsg. getrankt werden, z. B. wird 
Zellstoff mit einer 10—15%ig. Zuckerlsg. getrankt u. nach Beimpfung mit einer Pilz- 
kultur vergoren. (F. PP. 675 236 u. 675 237 vom 16/5. 1929, ausg. 7/2. 1930. A. Prior. 
4/1. u. 16/2. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Standard Brands Inc., Dover (Delaware), iibert. von: Arthur W. Hixson, 
Leonia (New Jersey), und Nils Erik Alvar Hugoson, New York, Gewinnung von 
Hefe fiir Backzwecke unter Durchliiftung in einer Nahrlsg., die Melasse oder Zucker, 
ferner ein oxydierendes Salz, wie Ca(OCl)2 u. eine Stickstoffsubstanz, m e (NH4)2H P 0 4 
oder (NH4)H2P 0 4, Harnstoff oder (u.) (NH4)2SO.,, enthalt, derart, daB gleichzeitig 
in der Lsg. ein Salz einer mehrbas. Saure vorhanden ist, das die [H'] regelt, z. B. aiif 
[H‘] =  6. — Z. B. werden zu 100 Teilen Melasse 500 Teile W. zugesetzt u. dann wird 
eine Lsg. von 0,1—0,2 Teilen Chlorkalk in 15 Teilen W. hineingeruhrt. Nach weiterem 
Verdiinnen auf das spezif. Gew. 1,25—1,02 werden 2—2,5 Teile eines Gemisches aus 
96 Teilen (NH4)H2P 0 4 u. 22 Teilen (NH4)2H P04, ferner 1 Teil (NH4)2S04 u. 1,5 Teil 
Harnstoff zugesetzt. Dabei fallt krystallines CaS04 aus, das verhindert, daB die Hefe 
bei der Durchliiftung sich zusammenballt. (A. P. 1745 693 vom 14/1. 1921, ausg. 
4/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

H. E. Frees Co., iibert. yon: Chester A. Mitchel, Chicago (Illinois), Herstellung 
von Malzextrakt. Zunachst wird Hopfen mit W.-Dampf destilliert u. die dabei fliichtigen 
Stoffe werden fiir sich gesammelt. Dann wird der zuruckbleibende Hopfenbrei mit, 
einer Malzwiirze gekoclit, um aus dem Hopfen die nicht fliichtigen Stoffe zu estrahieren. 
Nach dem Abtrennen des Ruekstandes wird die FI. eingedickt, abgekiihlt u. mit den 
abgetrennten fliichtigen Stoffen yersetzt. Es werden dabei auf 1000 Teile Malz 40 Teile 
Hopfen benotigt. Der Malzextrakt erhalt dabei den erwiinschten Hopfengesclimack. 
(A. P. 1747 785 yom 13/2. 1928, ausg. 18/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Feldmuhle, Papier- und Zellstoffwerke Akt.-Ges., Scholwin (Pommern), 
Vcrfahren und Yorrichtung zur koniinuierUchtn Entuasserung von Alkohol in Dampf- 
form mit Hilfe yon gebramitem Kalk, dad. gek., daB der A.-Dampf durch zwei oder 
mehrere zu einer Batterie yereinigte, mit Kalk beschickte Entwasserungsbehalter 
hindurchgeleitet wird, von denen der erste im wesentlichen zur Entwasserung dient, 
wahrend die hierbei entstełiende Rk.-Warme zur Aufheizung der dahinterliegęnden.
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Behalter benutzt wird, worauf nach Erschopfung des ersten Behalters der A.-Frisęh- 
dampf unmittelbar dem nachsten Behalter zugefuhrt wird, wahrend der yorhergehende 
entleert u. durch Bcschicken mit frischem Kalk zur Wiederyerwendung fertiggemacht 
wird. Der Entwasserungsbehalter ist durch einen wagerechten Rost in zwei Abteilungen 
unterteilt worden, dereń obere mit stiickigem Atzkalk beschickt wird, wahrend die 
untere zur Einfiihrung des A.-Dampfes u. zur Aufnahme bzw. Entleerung des durch 
den Rost fallenden pulverformigen Kalkes dient. An Hand von Zeichnungen ist die 
App. beschrieben. (D. R. P. 492 576 KI. 6d vom 30/3.1927, ausg. 24/2.1930.) M. F. Mii.

[russ.] Michaił Alexandrowitsch Gerassimow und N. S. Ochremjenko, Anwendung von schwef-
ligor Saure boi der Gfirung. Jałta: Krympolygraphtrust 1929. (71 S.)

XVI. Nalirungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
E. M. Nelson, Der Nahrwert von M  .yonnaise. Schilderung des hohen Nahr- 

stoffgeh. u. Verbrennung8wertes dieses Nahrungsmittels. (Oil F at Ind. 7. 13—23. 33. 
Jan. 1930.) Gr o s z f e l d .

G. J. Hucker und Alice M. Hucker, Die BaJcterienzalil und -art in  Kindernahr- 
mitteln des Handels. Bei kiiuflichen Praparaten scliwankte die Bakterienzahl von
10 000—60 000 fur 1 g Troekenmasse, im Mittel 20 000. Auf diese Zahl waren jahres- 
zeitliche Einfliisse der zur Herst. dienenden Milch nicht festzustellen. Der meist an- 
getroffene Organismentypus war sporenbildend, vielfach auch thermophil, so daB also 
bei der Herst. der Praparate die in der Milch u. den Zutaten entbaltenen Keime nicht 
yollstandig getotet werden. Die groBte Menge hitzebestandiger Bakterientypen ent- 
hielten wieder aufgearbeitete (reconstituted) Formen von Kindernahrmitteln, die 
kleinste trinkfertige Proteinmilch bei Entw. der Kolonien bei 37° oder 56°. Bei Milch- 
pulver kann man, je nach seiner Eignung ais Kindernahrmittel, 3 Klassen unter- 
scheiden; es sind daran die gleichen Anforderungen wie an die anderen Nalirmittel zu 
stellen. AUgemeine Anforderungen: a) Abwesenheit hiimolyt. Streptokokken, b) 20 ccm 
sterile Milch mit 0,5g der Probe geimpft, soli nach 10 Stdn. boi 37° koine Peptonisierung 
erkennen lassen, c) bei Plattenkulturen bei 37° u. 56° fiir 2 Tage soli die Keimzahl 
unter 10 000/g liegen. Vorgeschlagen fur die Best. wird einNahrboden, der Tryptophan- 
fleischbriihe, Pepton, Hefeextrakt u. Glucose enthalt. (Buli. New York State agri- 
eult. Exper. Stat. 1929. Techn. BI. Nr. 153. 26Seiten.) Gr o s z f e l d .

G-. J. Hucker und Alice M. Hucker, Die gesundheitliche Uberwachung von gc- 
werblicli zubereiteten Kindernahrmitteln. (Vgl. vorst. Ref.) Durch sorgfaltige t)ber- 
wachung einer Nahrmittelfabrik gelang es, die Keimzahl des Endprod., dic vorher 
zwischen 17 000—60 000 Kolonien lag, auf weniger ais 10 000/g kerabzudriicken. Diese 
Zahl ist also ais Forderung auch wirtschaftlich vertretbar. (Buli. New York State agri- 
cult. Exper. Stat. 1929. Techn. BI. Nr. 154. 14 Seiten.) Gr o s z f e l d .

Emanuel Cazaubon, tlber einige Eigenschaften des Weizenmelilcs. Der Ver- 
backungswert eines Weizenmehles hiingt besonders von dem Klebcrgeh. ab, jedoch 
wirken darauf auch die Fettstoffe u. die 1. Substanzen ein. Die Backfahigkeit eines 
Mehles wird am besten durch Herst. eines genau nach yorgeschriebenen Gewichtsmengen 
hergestellten Probekuchens ermittelt. Ais Abszisse einer graph. Darst. tragt Vf. das 
Volumen des Probekuchens, ais Ordinate den Auftrieb ein. E r erhalt dadureh eine 
Kurve, die auf Grund einer Integrationsrechnungsformel den Backwert des betreffenden 
Weizenmehles darstellt. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 47. 44—45. Jan. 
1930.) F r i e s e .

—, Umwandlung von Nachnelilen in backfahige Mehle. Nach der Erfindung werden 
Nachmehle so backfaliig wie gewóhnliche Mehle, wenn man die lipoidhaltigen Sehalen- 
teile durch Aufschlammung in Fil. von passender D. (Trichlorathylen, CC14) entfernt. 
In  den chlorierten Paraffinen reichern sich bei haufigerem Gebrauch die Lipoide an u. 
konnen alsYorstufe des VitaminD nach Bestrahlung ais Rachitismittel yerwendet wer
den. Auch Behandlung der Nachmehle mit Aceton ohne Entfernung der Schalenteile fiihrt 
zu Mehlen mit guter Backfahigkeit, unter Aufhellung der dunlden Stippen. (Miihle 
67. 244. 27/2. 1930. Frankfurt a. M., Forschungsinst. f. Getreidechem.) Gr o s z f e l d .

WashingtonPlatt, Das Altbackenwerden von Broi. Unter Mitarbeit von C. Lucków. 
Das Altbackenwerden kann in 2 Faktoren zerlegt werden, namlich Verdampfungs- 
yerluste, gut meBbar u. bekannt, u. inneres Altbackenwerden (inherent staling), 
weniger gut durchforscht. Eine Oxydation ist dabei fiir kurze Lagerperioden nioht
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von Bedeutung. Die Erklarung der inneren Umwandlungen bei Altbackenwerden 
durch Synaresis der Starkę ist bei den im Brot vorhandenen Bedingungen u. den 
Eigentiimlichkeiten des Vorganges zur Erklarung ohne wesentliche Modifikationen 
ungeeignet. Die besten Verff. zur Messung des Altbackenzustandes sind die auf Best. 
der Quellkraft der Krume in W. u. die auf Best. der Zusammendriickbarkeit der 
Krume beruhenden. Fiir letztere wird ein aus einer Waage gebauter App. (Abb. im 
Orig.) besehrieben, der einfaeli, leicht zu bedienen ist u. genau arbeitet. Die Waage 
driiekt mit einem Balken auf einen Stempel, der auf einem 1,5 Zoll dicken Stiick 
Krume 2,5x2,5 Zoll groB liegt. Der mit 250 g belastete Balken ist zunachst durch 
eine Kette von gleichem Gewicht auf der andern Waageseite ausgeglichen; nach dereń 
Fortnahme aber driiekt der Stempel die Krume zusammen, worauf nach 60 Sekunden 
der Zeigerstand abglesen wird. Die Zusammendriickbarkeit nimmt beim Altern des 
Brotes rasch ab. (Cereal Chemistry 7. 1—34. Jan. 1930. Syracuse N. Y., The Borden 
Comp.) , Gr o s z f e l d .

Emily Grewe, Die Wirkung der Anderung non Baclczutaten auf die Farbę non 
ScJwkoladenkuchen. 8 Vers.-Reihen bei Farbbestst. nach dem Munsellsystem. Der 
Sauregeh. der zugesetzten Milch ist ein wichtiger Faktor bei der Farbę. SiiBe Milch 
liefert einen dunklen Kuchen, stark saure einen viel helleren; Farbanderung ist wahr- 
scheinlieh eine Folgę der Anderung von [H ]. Das Gleiehe bewirkt die Menge des 
Natronzusatzes. Die Anderung der Farbę durch [H‘] driiekt sieh in dem Farb ton 
u. in der Brillanz aus. Die Beziehung zwischen [Hf] u. Farbton verlauft in einer 
Kurve, die zwischen [H'] u. Brillanz in eińer Geraden. Dor Farbstoff der Schokolade 
hat die Eigg. eines Indicators, gelb bei Ph =  5,0, rot bei Ph =  7,5. NaHC03 kann 
zur Erzeugung einer Mahagonifarbe dienen, wobei Mengen bis Ph =  8,0 den Geschmack 
nieht schadigen. Versehiedene Sorten Schokolade u. Kakao erzeugen Kuchen von 
verschiedenen Farben. Aueh die Schokolademenge ist von EinfluB auf die Tiefe u. 
Starkę der Farbę des Kuchens. Sehwankungen in Menge von Salz, Backpulver, 
Milchbestandteilen u. Eidotterfarbung sind von geringerer Bedeutung. (Cereal Che
mistry 7. 59—66. Jan. 1930. U. S. Dep. of Agriculture.) Gr o s z f e l d .

Arno Miiller, Uber den Einfluf! von Calcium- und Magnesiumliarte des Kochwassers 
auf das Weichwerden non Erbsen. Mittels eines naher beschriebenen mechan. Harte- 
priifers (Abb. im Orig.), der eine zahlenmaBige Best. der Hartę der Erbsen gestattet, 
wurde der EinfluB von Ca- u. Mg-Harte von Quell- u. Kochwasser auf das Weich- 
kochen verfolgt. Beim Vorquellen hat die W.-Harte aueh bei langerem Einwirken 
keinen nachweisbaren EinfluB, wahrend beim Erhitzen sieh bereits eine Zunahme 
der W.-Hiirte von 0 bis 10° in einer Verlangerung der Kochdauer u. gróBerer Hartę 
der gekochten Erbsen bemerkbar machte. Bei einer bleibenden W.-Harte von 40 bis 50° 
war ein Weichkochen der Vers.-Erbsen noch gerade móglich; eine vorubergehende 
gleiehe Hartę wirkte nieht so ungiinstig. Bei einer Verhartung des W. durch MgCl„ 
bis zu etwa 30° sind die nach 1/i- u. 3/4-std. Kochdauer ermittelten Erbsenharten den 
W.-Harten fast proportional, bei starkerer Verhartung des W. nicht mehr. Ca-Hiirte 
wirkt wesentlich ungiinstiger ais Mg-Harte; die Kochdauer ist merklich verlangert, 
die Hartę der Erbsen nach gleicher Kochdauer etwa doppelt so groB. Die gleiehe 
Erbsensorte auf dem gleichen Boden angebaut, kann sieh in den einzelnen Jahren in 
der Kochdauer in weichen u. harten Wassern graduell sehr verschieden verhalten. 
Die im allgemeinen gleiclimaBige Abnahme der Erbsenharte wahrend des Kochens 
spricht gegen das Entstehen kochbestandiger Ca- u. Mg-Leguminverbb. von horn- 
artiger Beschaffenheit u. fiir die Annahme von VAN DER Ma r e l  (C. 1922. II. 645), 
wonach dio Pektinstoffe in der Mittellamelle der Zellwande das Hart- oder Weich
kochen bedingen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 58. 608—23. Nov./Dez. 1929. Berlin, 
Reiclisgesundheitsamt.) Gr o s z f e l d .

H. Serger, Rohkonsernierung non Spargel fiir gemischies Gemiise. Bei der Kon- 
servierung werden die rohen, geschalten (nicht blanchierten) Spargelstiieke in sorg- 
faltig gereinigte Fiisser gegeben u. mit einer 25°/oig-, k. bereiteten Salzlsg. iibergegossen. 
Auf 100 Liter Salzlsg. gibt man 100 g Na-Benzoat u. lóst durch Riihren. Dieser 
Zusatz verhindert Scliimmelbldg. an der Oberflache. Die Stucke miissen vollig von 
der FI. bedeckt sein. Das gefiillte FaB wird zugeschlagen. Zur Einkochung werden 
die Spargelstiieke zunachst gut mit k. W. abgebraust, dann blanchiert, gegebenenfalls 
unter teilweiser Erneuerung des Blanchierwassers, bis der salzige Geschmack be- 
seitigt ist u. dann wie iiblieh weiterbehandelt. Ein Naehteil des Verf. ist die dabei 
eintretende Auslaugung. Bericht iiber giinstig verlaufene Verss. mit einem neuen
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Konsemerungsmittel von Dr. K u l e n k a m p i t  & Co. in Magdeburg, von dem ein 
Zusatz von 64 g auf 1 Liter W. ausreichte, um die Spargel 10—12 Wochen zu kon- 
servieren; dabei ist die Auslaugung wesentlieh geringer ais nach dem andern Verf. 
Hygien. Bedenken bestehen gegen das Mittel nicht. (Konserven-Ind. 17. 157—58. 
6/3. 1930. Braunschweig.) Gr o s z f e l d .

Or. Marsh und G. A. Pitman, Der Pektingehalt von Grapefrilchten. Der Pektin- 
geh. der Friiehte lag zwisehen 0,141—0,279 g/100 ccm, mit fortschreitender Beife 
abnehmend. Die gewerbliche Gewinnung von Pektin aus dem Safte der Friiehte ist 
unwirtschaftlich, auch bei Verwendung der ganzen Friiehte. (Fruit Products Journ. 
Amer. Vinegar Ind. 9. 187—88. Febr. 1930. California, Univ.) Gr o s z f e l d .

F. E. Budagjan und W. P. Pawlow, Einflu.fi der Nelensalze des Kochsalzes auf 
die Butler. Aus den in Tabełlen niedergelegten Verss. wurden folgende SchluBfolgerungen 
gezogen: MgCl2 bewirkt schon bei 0,3% einen leicht bitteren Geschmack, Na2S04 
erst bei 0,6%, CaCl2 in den iiblieh vorkommenden Mengen nicht. Bei Zusatz von 
Gemischen der genaimten Salze in Menge von 0,9% tr i t t  der bitterliche Geschmack 
starker zutage, ais wenn die einzelnen Bestandteile getrennt in gleicher Konz. genommen 
werden. Die genannten Salze bewirken auBer dem bitteren Geschmack aueh die 
Vertalgung der Butter, scheinbar ein Zeichen einer Abschwachung der konservierenden 
Kraft des NaCl durch Na2S04, MgS04 oder MgCl2. Dureh Zusatz von CaCl2, MgCl2, 
MgS04 u. Na2S04 wird die Salzigkeit der Butter bedeutend herabgesetzt; auch tr i t t  
eine Abnahme, in manchen Fiillen sogar ein yolliges Verschwinden des bitterliclien 
Beigeschmacks beim Talgigwerden der Butter ein. Die organolept. Veranderungen 
waren von charakterist. Anderungen von SZ. oder Refraktion nicht begleitet. (Ztsehr. 
Unters. Lebensmittel 58. 600—08. Noy./Dez. 1929. Moskau, Forschungsinst. f. Ge- 
sundheitsdienst u. Hygiene.) Gr o s z f e l d .

Abelardo Valenzuela und P. J. Wester, Zusammensetzung einiger Friiehte, 
Gcmiisearten und Futterpflanzen von den Philippinen. (Philippine Journ. Science 41. 
85—102. Jan. 1930. Manila, Bureau of Science u. Bureau of Agriculture.) Gd.

A. R. Sasse und John T. Pearson, Der Wert des Viscosimeters im  Handelsmuhlen- 
laboratorium. Kurzer Berieht iiber Yerss. u. Priifungen, nach denen noch keine An- 
wendungsform des Viscosimeters geniigend yereinheitlieht oder auf geniigend breiter 
Grundlage geprtift ist, um ais zuverlassiges Verf. gelten zu kónnen, weshalb die Er- 
gebnisse fur die Praxis noch yon wenig Wert sind. Zur Ausschaltung des Einflusses 
der Proteinmenge muB diese s ta tt der Mehlmenge fiir die Kleberpriifung konstant 
gehalten werden. Die Aschenmenge in Mehl ist von groCem EinfluB auf die Viseositat. 
Ais EndschluBfolgerung wird ausgefiihrt, daB die Viscositatsprobe zur Bewertung 
durch Protein- u. Aschenbest. nichts beitragt u. keineswegs den Backvcrs. ersetzen 
kann. (Cereal Chemistry 7- 79—82. Jan. 1930. Kansas City, Mo., The Southwestern 
Milling Comp. Inc.) Gr o s z f e l d .

J. L. Spalding, Aschenbestimmung durch direkte Wdgung. Bei dem direkten 
Verf. wird die nach Veraschung erhaltene Asclie in eine austarierte Al-Schaufel um- 
gefiillt u. dann direkt gewogen; es fallt also dio Leerwagung des Tiegels fort. Be- 
dingung ist, daB die Asche am Tiegel nicht anklebt, was durch Einhaltung der Ver- 
aschungstemp. yon 1000° F. erreicht wird. Nach den Verss. liegt der EinfluB der 
Hygroskopizitat innerhalb der Empfindlichkeitsgrenze der Waage. Die Uberein- 
stimmungen sind besser ais nach dem A.O.A.C.-Verf. Die Wartezeit nach dem Ver- 
aschen bis zum Wagen wird auf V2—%  verkiirzt. (Cereal Chemistry 7- 88—93. Jan. 
1930. Wellington, Kansas, Larabee Flour Mills Co.) Gr o s z f e l d .

J. W. Springer, Elelctrolytische Bestimmung des Kupfers in Gemiisekonserven. 
Direkte Elektrolyse der Konservenmasse: 100 oder 150 g der Probe werden zu einem 
gleichmaBigen Brei zerrieben u. in ein 300—400 ccm fassendes Becherglas gespult,
10 ccm HNO3 (D. 1,4) zugefiigt, gut durchgeriihrt u. auf sd. W. einige Zeit stehen 
gelassen, dann mit NH, schwach alkal. gemacht (Farbumsehlag nach braungelb), 
mit 20 ccm verd. H2S04 (1:1) angesiiuert, auf etwa 300 ccm gebraeht u. bei 80—90° 
mittels Schnellelektrolyse (vgl. C. 1925 .1. 1770) mit Riihrer u. Netzanordnimg elektro- 
lysiert. Ais Anodę dient eine Pt-Spirale, ais Riihrer ein plattgedriickter u. gebogener 
Glasstab (Abbildung im Original). Nach 10—20 Min. bei 4—5 Amp. ist die Ab- 
scheidung des Cu beendet, worauf die Elektrode ohne Stromunterbrechung abgewaschen 
wird. Das Cu wird mit 10 ccm H N 03 nochmals abgel., Lsg. schwach ammoniakal. 
gemacht, 10 ccm verd. H2S04 zugefiigt mit W. auf 150 ccm gebraeht u. bei 80—90°, 
nochmals wio oben elektrolysiert, schlieBlicli Elektrode wie iiblieh abgespiilt, ge-
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trocknet u, gewogen. Dauer der Best. etwa 2 Stdn., gute Ubereinstimmung mit dem 
Aschenverf. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 58. C51—52. Nor./Dez. 1929. Bokau bei 
Aussig a. E.) Gr o s z f e l d .

B. GlaBmann und F. Rochwarger, Ein Beilrag zum Nachweis der beginnenden 
FUisćhfaulnis und uber eine Beslimmungsmethode von in Salzform gebundenem Am
moniak im Fleisch. Bestatigt gefunden wurde die Angabe von K o n ig , daB 0,02% 
NH3 in Salzform bei Warmbliiterfleisch, bei Fischfleisch aber 0,020—0,025% bei 
iiblem Geruch ais krit. GroBe fiir die Beurteilung der Verdorbenheit anzusehen sind. 
In dem angegebenen Verf. wird dabei in iiberaus einfaeher Weise das NH3 durch Per- 
m utit gebunden, naeh Fortwaschung der anderen Prodd. durch Na OH in Freiheit 
gesetzt u. colorimetr. gemessen: 5 g Fleisch Terreibt man 10 Min. mit 50 ccm W., 
fiJtriert zuniichst durch Glaswolle, dann durch ein Faltenfilter. 10 ccm Filtrat schiittelt 
man im 200-ccm-Meflkolben mit gereinigtemPermutit(3gjSfa-Permutit, 50 ccm 2%ig. 
Essigsaure 5 Min. schiitteln, absitzenlassen, noch zweimal mit 30 cem W. nachwaschen).
— Besondere Priifung auf Abwesenheit von NH3: Man schiittelt 10 Min. in ring- 
fórmiger Bewegung, gibt 50 ccm W. zu, schiittelt, gieBt nach Absetzen des Pulvers 
ab u. wiederholt das Auswaschen mit W. noch 4—5-mal. Dann gibt man 20 ccm W., 
5 ccm 10%ig. NaOH zu u. bis % des Kolbeninhalts W., darauf unter stiindigem 
Schiitteln u. Kiihlen 10 ccm N e s s l e r s  Reagens, nach T r e a d w e l l  bereitet. Ver- 
gleichsfl. in zwei Kolben 1 cem (NH4)2S04-Lsg. (0,4716 g/l, 1 ccm =  0,121 mg NH3),
5 ccm 10°/0ig. NaOH, %  des Vol. an W., 10 ccm N e s s l e r s  Reagens. Dann fiillt 
man beide Kolben bis Markę auf u. vergleicht colorimetr. (Ztsehr. Unters. Lebens
mittel 58. 585—92. Nov./Dez. 1929. Odessa, Konservenfabrik des Nahrungsmittel- 
trustes.) _________________  G r o s z f e l d .

Erwin Kramer, Berlin, Verfahren und Einrichlung zum Konservieren von Lebens- 
milteln, bei welchem die fertiggestellten Speisen in die Vorratsbehalter gefiillt werden 
u. bei welchem zur Erzeugung eines Unterdruekes die unter dem Deckel befindliehe 
Luft mitt-els kondensierbarer Dampfe ganz oder teilweise verdrangt wird, dad. gek., 
daB die Erzeugung des Spiildampfes im Innern des Behiilters an besonderer, ortlich 
begrenzter, von der Verdampfungsfl. benetzter Stelle durch Beheizung dieser von 
auBen erfolgt. — 2. dad. gek., daB die zu verdampfende Fl. in eine mit der Innenseite 
in Verb. stehende Aufnahmevorr. eingefiillt u. nach dem Aufsetzen des Deckels durch 
Beheizung von auBen her verdampft wird. — Einrichtung, gek. durch die Anordnung 
eines von auBen beheizbaren, am Deckel angebrachten, zur Dampferzeugung dienen- 
den Behiilters, der in seinem oberen Teil mit der Innenseite des Deckels in Verb. 
steht. (D. R. P. 491648 KI. 53e vom 30/6. 1926, ausg. 13/2. 1930.) S c h u t z .

G. A. Sykes, Weehawken, V. St. A., Trocknen von Friichten, Fischen u. dgl. Das 
Prod. wird abweehselnd in einer ruhigen Atmospliare u. einem Strom von h. O-freien 
Gasen erhitzt, wobei die Gase wiihrend des ersten Teiles des Prozesses feucht gehalten 
werden. Der Gasstrom kann period, in umgekehrter Richtung yerlaufen. (E. P. 
323 740 vom 8/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) S c h u t z .

Josef Dapper, Dcutschland, Verbessern von Mehl und Teig. Man yermischt Mehl 
oder Teig mit Persulfalen u. Bromiden unter Zusatz yon MgC03. (F. P. 676 864 vom 
19/6. 1929, ausg. 28/2. 1930.) S c h u t z .

Frankfurter Forschungsinstitut fiir Getreidechemie G. m. b. H., Frank
furt a. M., Verfahren zur Umumidlung ton NachmeMen in backfahige Melde, 1. dad. 
gek., daB die lipoidhaltigen Schalen bzw. die Lipoide allein mit Hilfe fl. organ. Mittel 
aus dem Nachmelil entfernt werden. — 2. dad. gek., daB die Nachmehle in organ. Stoffen 
von einem iiber 1,3 liegenden spezif. Gewicht aufgeschlammt u. die Schalenbestand- 
teile abgeschópft werden. — 3. dad. gek., daB chlorierte Paraffine, besonders Trichlor- 
athylen u. CClt zum Aufschliimmen Verwendung finden. (D. R. P. 492125 KI. 53c 
yom 1/7. 1928, ausg. 15/2. 1930. Schwed. Prior. 2/7. 1927.) S c h u t z .

Theodor Renier Neutelings, Holland, Verfahren zur Herstellung von Backware, 
insbesondere von Biskuit aus fettarmem Teig, durch Bestreichen desselben mit einer 
leiehten Olschicht vor dem Einschieben in den Backofen. Der Vorteil des z. B. weniger 
ais 2% Fett enthaltenden Teiges ist, daB er leicht bearbeitbar ist u. nicht so leicht 
u. fest an den Teigmaschinen, Formmaschinen eto. haftet. (F. P. 673 298 vom 26/7.
1928, ausg. 13/1. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Edmund Laab, Wien, Herstellung von Kleingebdck. Die fertiggeformten Stiicke 
werden auf eine den GarungsprozeB zuriickhaltende Temp. abgekSilt u. auf dieser
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bis zum Bedarfsfalle erhalten. Der in iiblicher Weiae zweekmaBig nur mit etwas weniger 
Hefe u. etwas mehr Salzzusatz ais gewóhnlich hergestellte Teig wird ca. 1 Stde. lang 
liegen gelassen, dann rasch aufgcarbeitet u. das fertiggeformte Kleingeback wird in 
einem eine Temp. von ca. +4° haltenden Kiihlschrank bis zum Bedarfsfalle eingebracht, 
aus welchem das Geback nach ca. 8—15 Min. in den Backofen eingeschoben werden 
kann. Durch Einbringen von W. in den Kuhlraum wird der Kiihlluft ein gewisser 
Feuchtigkeitsgrad erteilt. (O e . P .  1 1 6 3 7 0  vom 20/8. 1928, ausg. 25/2. 1930.) M. F. Mu.

Josef Homolka, Wien, Herstellung von Oblaten. (D. R. P. 492742 KI. 53f vom 
13/4. 1926, ausg. 27/2. 1930. Oe. Prior. 10/7. 1925. — C. 1926. II. 2363 [Oe. P. 
103744].) S c h u t z .

Ludwig Weimar, Deutsehland, Konsermeren und Verbessern von Fruchtsaften 
und Weinen, dereń Zucker unvollstdndig fermentiert ist. Man befreit die Safte oder die 
Weine in einem bestimmten Stadium der Reifung von den in ihnen enthaltenen Mikro- 
organismen durch geeignete Filtration, worauf sie sofort auf sterile Flaschen gezogen 
werden. (F. P. 675 702 vom 24/5. 1929, ausg. 13/2. 1930.) S c h u t z .

Wilhelm Doerbecker, Hannover, Haltbarmachung non natiirlichen, mit Frucht- 
sdften hergestellten Limonaden mit ultravioletten Straklen. (D. R. P. 492475 KI. 53k 
vom 4/4. 1928, ausg. 24/2. 1930. — C. 1930. I. 2026 [F. P. 672418].) S c h u t z .

Sun Maid Raisin Growers of California, iibert. von: Julian K. Dale, Fresno, 
Californien, Herstellung von Sirup. Man behandelt den Extrakt yon Trauben oder 
traubenahnliehen Friichten mit NaOH oder Allcalisalzen, zwecks Neutralisierung der 
Fruchtsauren, worauf Zucker zugesetzt wird. (A. P. 1746 993 vom 11/3. 1927, ausg.
11/2. 1930.) S c h u t z .

Walter J. Kemp, Kokomo, V. St. A., Herstellung von reinem Tomatensaft. Man 
estrahiert Tomaten bei konstantem Druck, homogenisiert den Saft samt Faserteilchen 
u. Pulpę, worauf das an Vitaminen reiche Prod. pasteurisiert u. auf Flaschen gefullt 
wird. (A. P. 1746 657 vom 23/3. 1928, ausg. 11/2. 1930.) S c h u t z .

Daniel Joseph Kennedy, Canada, Verbesserung des Oeschmaclcs ton Kaffee. Die 
griinen Kaffeebohnen werden zunachst mit organ. Sauren, z. B. Citronen-, Weinsaure 
u. dgl. behandelt, wodurch die den bitteren Geschmack verursachenden Stoffe be- 
seitigt werden sollen; darauf werden sie getrocknet ii. gerostet. SchlieBlich walzt man 
die Bohnen in Kakao- oder Schokoladepuluer, um die Poren zu schlieBen, damit die 
aromat. Duftstoffe nicht entweichen. (F. P. 674 961 vom 13/5. 1929, ausg. 4/2.
1930.) S c h u t z .

Wilhelm Klapproth, Deutscliland, ExtraMeren des Coffeins aus Kaffeebohnen. 
Man leitet iiber die Kaffeebohnen W. unter stiindigem RuckfluB, worauf das Coffein 
in einem anderen App. aus der w. Lsg. gewonnen wird. (F. P. 676 282 vom 6/ 6. 1929, 
ausg. 20/2. 1930. D. Prior. 22/6. 1928.) S c h u t z .

Bigot, Scharfe & Co., Chemische Fabrik G. m. b. H., Deutsehland, Verfahren 
zur kontinuierlichen Gewinnung von Nicotin aus Tabak. Tabak wird mit wss. Alkali- 
oder Erdalkalihydrosydlsg. vermengt u. die M. in einer mit Dampfmantel yersehenen, 
waagerecht gelagerten Vorr. mit Hilfe einer Fórderschnecke uberhitztem Dampf ent- 
gegengefuhrt. Hierbei wird das Nicotin ausgetrieben, wobei die M. getrocknet wird. 
Am Ende der Vorr. ist eine Entleerungsvorr. angebraeht, die mit einem PreBverschluB u. 
Ruhrschnecke versehen ist. Man kann auch an Stelle von uberhitztem Dampf ein 
Gemisch von Dampf u. Feuerungsgasen verwenden; auch kann man nur die letzteren 
allein in die Vorr. einfuliren, wobei der W.-Geh. der M. zum Austreiben des Nicotins 
geniigt. (F. P. 674507 vom 3/5. 1929, ausg. 29/1. 1930.) A l t p e t e r .

Ohio Sanitary Engineering Corp., iibert. von: John T. Travers, Ohio, V. St. A., 
Behandlung von Abfallen der Milchwirtschaft. Man yersetzt die Abfalle mit einer Mischung 
von Ca(OH)2, CaSOt oder MgSOt u. einem Koagulierungsmittel, z. B. FeSO,u Al2(S04)3 
oder CaH„POt, riihrt um u. laBt einige Zeit stehen, worauf die Fl. von dem Riickstand
abfiltriert u. durch die Fl. Luft geleitet wird. (A. P. 1747 802 vom 2/8. 1927, ausg.
18/2. 1930.) S c h u t z .

J. E . Nyrop, Kopenhagen, Sahnenprodukte. Das gaaformige, O-arme Trocken- 
mittel m d  einer vorherigen Reinigung unterzogen, indem man es unmittelbar durch 
stark absorbierende Stoffe wie Kohle, Silicagel, Kalk u. dgl. leitet, wodurch W.-Dampfe 
u. solche Stoffe, die den Geschmack des Trockenproduktes beeinflussen wurden, ent- 
femt werden. (E. P. 324 276 vom 5/3. 1929, ausg. 13/2. 1930. Zus. zu E. P. 297 256; 
C. 1929. I. 456.) S c h u t z .
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Soc. an. Dansk Malga, Danemark, Herstellung einer Emulsion aus Olen, Fetten 
u. dgl. durch homogenes Vermischen von Eigelb, W. u. Ol, eventl. unter Zusatz von 
Zucker oder durch Vermischen eines Gemisches yon Olen vom F. 33—39° mit Milek 
unter 80—140 atm. Druck. (F. P. 675 337 vom 17/5. 1929, ausg. 8/2. 1930. D. Prior. 
2/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Johannes Siedel, Cammin i. P., Herstellung von Butter. Man kiihlt Sahne von 
hohem Fettgeh. auf eine Temp. von 2 bis 10° ab u. breitet sie in diinner Schicht auf einer 
Oberflache aus, ohne die Sahne wahrend der Butterbereitung mit der Luft in Beruhrung 
zu bringen. (E. P. 323 546 vom 6/10. 1928, ausg. 30/1. 1930. Aust. P. 16 824/1928 
yom 14/11. 1928, ausg. 26/11. 1929.) SCHUTZ.

Livingston A. Thompson, Waukesha, V. St. A., Herstellung von Kase. Man erhitzt 
Milch auf 115° F., fugt etwa 20% Malzwiirze hinzu, laBt die Mischung bei 115—120° F. 
etwa 30 Min. zwecks teilweiser Verdauung des Caseins durch die Enzyme stehen, 
worauf die Mischung auf 90° F. abgekiihlt, mit Lab versetzt u. zwecks Entfernung 
des iiberflussigen W. abgepreBt wird. (A. P. 1 745 962 vom 21/10. 1927, ausg. 4/2.
1930.) S c h u t z .

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz, Einrichtung zur 
Haltbarmackung vonGrunfutter mittels des elektrisehenStromes, dad. gek., 1. daBwenigstens 
ein Teil der Elektroden langs der Wandę des Futterbehalters angeordnet ist; 2. daB 
die Wandelektroden in den Ecken des im Querschnitt dreieckigen Behalters angeordnet 
sind, wahrend in der Mitte des Behalters eine Metallsiiule ais Nullpunktselektrode 
aufgestellt sein kann. (D. R. P. 485 890 KI. 53 g yom 3/2. 1923, ausg. 12/11.
1929.) S c h u t z .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Johannes Scheiber, Neue Untersuchungen iiber fette Ole. Zusammenfassender 

Vortrag iiber die Arbeiten des Vf. u. seiner Mitarbeiter zur Aufklarung des Trocken- 
prozesses bei fetten Olen. (Farbę u. Lack 1930. 51—53. 63—65. 29/1.) S i e b e r t .

J . S. Long und W. S. Egge, Untersucliungen iiber trocknende Ole. IX. Einflufi des 
Kaltbłasens auf Leinol. (VIII. vgl. C. 1928. II. 1632.) Leinól wurde durch Abkiihlen von 
festen Glyceriden befreit bzw. mit Alkali raffiniert u. in Ggw. positiver u. negativer Ka- 
talysatoren mit Luft bei 30° geblasen. In  Ggw. von 0,1% Mg: Die Abnahme der Jodzahl 
u. der Hexabromidzahl deuten auf die Bldg. von Oxyglyceriden auf Kosten der Doppel- 
bindungendes Glyceridmol.; diese Abnahme entsprach 0,1295g pro g feste Hexabromide 
bildender Linolsaure. Bei Absattigung beider Doppelbindungen muBte die Abnahme der 
Jodabsorption 0,236g J  progOl betragen; sie betrug aber inWirklichkeit 0,464g J , kann 
also nicht nur auf das Hexabromide bildende Linolsaureglycerid zuriickgefiihrt werden. 
In  Ggw. von a-Naphthol stieg die Hexabromidzahl von 39,6 auf 41,6, u. blieb wahrend 
des Blasens konstant auf dieser Hóhe. In Ggw. yon Na- u. Ca-Oleat yerlief die Ver- 
dickung des Oles zweimal schneller, ais in Ggw. von Mg. Ein Gemisch von a-Naphthol 
u. Mg wirkte ebenso hemmend auf die Verdickung, wie a-Naphthol allein. Die SZ. 
der in Ggw. von Mg geblasenen Leinolfettsauren sank nach 40 Stdn. auf 156,4, die 
Hexabromidzahl auf 0. Wird Leinol 8 Stdn. auf 280° in C02-at erhitzt, so sinkt die 
Hexabromidzahl auf 0, die Jodzahl auf 160,4; das so yorerhitzte Ol laBt sich schneller 
oxydieren u. verdicken, ais nicht yorerhitztes Ol. Durch die Kombination des Vor- 
erhitzens u. Blasens laBt sich eine groBere Anzahl verschiedener techn. verwertbarer 
Prodd. gewinnen. — Thioglykolsaure verhindert die Verdickung des Leinóls ebenso wie 
a-Naphthol. Ferner vermag Thioglykolsaure das Metali des im Ol gel. Siccativs nieder- 
zuschlagen; die mittels dieser Sauren ausgeschiedenen Pb-, Mg-, Co- u. Fe-Thioglykolate 
sind unl. in Petroleum, PAe. u. Naphtha. Mit Hilfe der Thioglykolsaure ist es deshalb 
moglich, das zur Firnisherst. usw. zugesetzte Siccatiy nachtraglich wieder zu entfernen, 
u. so eine nachtragliche Oxydation des Oles in Farben, Firnissen u. Schutzanstrichen 
zu yerhindern. (Ind. engin. Chem. 20. 809—11. 1928. Bethlehem [Pa.], Lehigh 
Uniy.) SCHONFELD.

A. Eibner und E. Rossmann, Zur Kenntnis des chinesischen Holzóles. III. Die 
Konstitution der Elaeostearinsduren. (II. vgl. C. 1926. I. 3439.) Bei der Ozonidspaltung 
der Elaeostearinsiiuren entsteht ais mittleres Spaltstuck nicht Bemsteinsaurealdeliyd, 
sondern Glyoxal (vgl. VERCRUYSSE, C. 1923. III . 1425). p-Elaeostearinsaure wurde durch 
Einleiten yon 0 3 in die Chlf.-Lsg. in das Ozonid yerwandelt. 2 Ozonidproben ergaben 
Werte, die zwischen der zwei- u. dreifachen Absattigung mit 0 3 liegen. Die Ozonid-
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spaltung wurde mit k. W. in Ggw. von wss. H2SO:l durchgefiihrt. Aus der Spaltlsg. 
konnten nach Abtrennung der unl. Aldehyde m it p-Nitrophenylhydrazin das rote Nitro- 
phenylosazon des Glyoxals isoliert werden, wahrend Bernsteinsauremono- oder -di- 
aldehyd nicht gefunden werden konnte. Durch Ozonidspaltung des /?-Elaeostearin- 
saureathylesters u. des a-elaeostearinsauren K  wurde nachgewiesen, daB die Azelain- 

. saure in beiden Sauren endstiindig ist. Hiernach ist die Formel der /2-Elaeostearin- 
saure mit den Doppelbindungen in 5—7—9-Stellung bewiesen. Die k. Spaltung des 
Ozonids der a'-Elaeostearinsaure lieferte ebenfalls Glyoxal ais mittleres Spaltstiick, u. 
keine Bernsteinsaure oder dereń Aldehyde. Bei der Aufspaltung mit h. W. war Glyoxal 
nur in Spuren aufzufinden. Mit k. W. wurde dagegen Glyoxal aus dem Ozonid zu 
50% der Theorie erhalten. Bei Einw. von KMn04 auf Azelainsaure in alkal. Lsg. in 
der Siedehitze bildet sich Bernsteinsaure, die demnach nur ein sekundares Prod. der 
Spaltung der a- u. /3-Elaeostearinsaure ist. (Chem. Umsehau Fette, Ole, Wachse, Harze 
35. 197—99. 1928. Miinchen, Techn. Hochsch., Vers.-Anst. f. Maltechnik.) S c h o n f .

Emil J. Fischer, Kunstwachs und Wachsersatzmittel. tlberbliclce iiber die Her- 
stellungsverff. fiir Kunstwaehse u. TFacAsersatzmittel an Hand der Patentliteratur 
u. dereń techn. Verwendung. (Earbe u. Lack 1930. 31. 81—82. 15/1.) S i e b e r t .

Ernst Schlenker, Seifenlierslellung in geschlossenen Gefaften unter Druck. Krit. 
Bemerkungen iiber die Yorteile der Druckverseifung, die mit Zeitgewinn allein nicht 
erschopfend gekennzeichnet sind. Verss. im Labor. zeigen, daB manche Eette, z. B. 
Palmkernfett, einen klaren, neutralfettfreien Leim ergeben. Anwesenheit von Salzen 
stórt den SeifenbildungsprozeB, jedoch kann dem durch SodaiiberschuB begegnet 
werden. Zu beachten ist hierbei, daB der Seifenleim erhebliche C02-Mengen gelost 
enthalt. Werden yorgereinigte Fette dem DruekgefaB zugefiihrt, so besteht durchaus 
die Mógliclikeit, die Eertigstellung in einem Arbeitsgang vorzunehmen. (Allg. Ól- 
u. Fett-Ztg. 26. 633—35. 11/12.1929.) H . H e l l e r .

S. Kasarnowski und W. Sisonenko, Uber die Verwendung von PJlanzendlen in  
der Seifensiederei. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowojc Djelo] 1928. No. 5 [34]. 
7—10. — C. 1929. II. 1093.) S c h ó n f e l d .

F. Klanhardt, Pilierte Toiletteseifen — freies Alkali — Fleckenbildung. Bei 
pilierten Tóiletteseifen lassen sich die Grenzen fiir den OberschuB an Alkali (berechnet 
ais NaOH) deslialb ziemlich scharf angeben, weil der Ansatz aus 65—80% Talg, 
0—20% Schmalz, 10—20% Cocosol u. event. 3—7% Rieinusol fast iiberall zur Ver- 
arbeitung kommt. Die getrockneten Grundseifenspane sollen noch 0,03—0,06% 
freies NaOH enthalten. Das Trockenverf. beeinfluBt diese Zahlen, da die C02 der 
Trockenluft Bldg. von Carbonat neben freier Fettsaure veranlassen kann. Trotz 
AlkaliiiberschuB tritt bei solchen „sauer“ geblasenen Seifen Ranziglceit ein. Sowohl 
Unterschreiten der angegebenen Grenzen wie ein UberschuB sind von Ubel. Im ersten 
Falle Ranziditatsgefahr, saurer Duft, Fleckenbldg. Im zweiten Falle reizt die Seife 
die Haut, ferner werden alkaliempfindliche Parfiims zersetzt, Nachdunkeln u. Parfiim- 
flecken treten auf. Der Duft leidet. Wenn also D a v id s o h n  neuerdings bis zu 0,13% 
freies NaOH gestatten will, so ist das mit Riicksicht auf dio Gefahr der „Parfiim- 
ranzigkeit“ bedenklich u. abzulehnen. Fleckenbldg. t r i t t  endlich auch bei Verwendung 
verunreinigter, mit Abfallfetten verschnittener Talge ein. Ein Sehaubild erliiutert 
diese Ausfuhrungen. (Seifensieder-Ztg. 57. 140—41. 27/2. 1930. Berlin-Adlers-. 
hof.) H . H e l l e r .

H. Erdmann, Einiges uber das Fleckigwerden der Seife. DaB Scliwermetallsalzo 
Fleckenbldg. stark beschleunigen konnen, beweist ein Fali aus der Praxis des Vfs., in 
dem Stiicke aus nicht ganz einwandfreiem Sud haltbar waren, wenn PreBkasten u. 
Stanze aus Rotbuchenholz bestanden, binnen 14 Tagen aber fleckig u. ranzig wurden, 
wenn Jfesiłiystempel verwendet wurden. (Seifensieder-Ztg. 57. 141. 27/2. 1930. BeB- 
arabien.) H . H e l l e r .

H. Hollub, Zur Parfumierung weifier Toiletteseife. Die franzos. Seifen sind 
deshalb durehweg besser parfiimiert ais die deutschen, weil in Frankreich auf Farbę 
kein entscheidender Wert gelegt wird. Auch stark farbende, aber geruchlich wertvolle 
Duftstoffe diirfen also mit verarbeitet werden. WeiBe Seifen setzen sehr reine, also 
teure Duftstoffe in kleinen Mengen voraus. Am besten lassen sich die Forderungen 
nach heller u. stark duftender Seife yereinigen bei Kolnischwasser- u. Lavendelseifen. 
Vf. gibt Beispiele einiger wertyoller u. haltbarer Kompositionen fiir diese Zweeke. 
(Seifensieder-Ztg. 57. 144. 27/2. 1930. Genf.) H. H e l l e r .

Xn. 1. 169
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Harold D. Ellsworth, Monroe Barnard und Paul Mc Michael, Photoelektriscte 
Farbmessungen. Beschroibung u. Abbildung von 3 Spoktrophotometern, bei denen mit 
Hilfe einer photoelektr. Zelle die Liehtintensitat fiir das Gebiet des Spektrums auf- 
genommen u. in Kurvenform dargestellt werden kann. Die Genauigkeit geht bis
0,1%. Wiedergabe von 6 Kuryentafeln, so fur ErdnuBól, Misehungen von ErdnuB- u. 
Senfól, Baumwollsamen u. Riibol, Baumwollsamenol yerschiedenen Grades u. von 
gehartetem Baumwollsamenol. (Oil F at Ind. 7. 15—19. Jan. 1930.) Gr o s z f e l d .

J. GroBfeld, Die Trennung der festen und fliissigen Fettsauren und der Nachwcis 
ron geharteten Felten in Kakaofelt. Beobaehtet wurde, daB bei der Trennung der festen 
u. fl. Fettsauren durch Krystallisation der Pb-Salze aus 95%ig. A. (TwiTCHELL-Verf.) 
bedeutende Verluste an festen ungesatt. Fettsiiuren eintreten kónnen, die durch Ggw. 
von K-Acetat begunstigt, durch UberschuB an Pb-Acetat vermindert werden. Durch 
Verdunnung des Krystallisationsgemischcs mit W. gelang die Verkleinerung dieser 
Verluste bis auf einen Bruchteil der friiheren. Bei steigenden Wasserzusatzen zum 
Krystallisationsgemisch war eine gleichzeitige Ausfallung der Olsaure in Form des 
Pb-Salzes mit den festen Fettsiiuren anfangs nicht erheblich, um dann von einer be- 
stimmten Wasserkonz. ab plótzlich zu steigen; die Bedingungen dieser Mitausscheidung 
von Pb-Oleat waren bis zu einem gewissen Grade durch Zusatz von Essigsaure, Pb- 
Acetat u. Temp. beeinfluBbar. Ableitung eines neuen Yerf. zur Trennung der festen u. 
fl. Fettsauren: 2,5 g F e tt werden im 200 ccm-Erlenmoyerkolben mit 1 ccm 50%ig. 
KOH u. 25 ccm 95%ig. A. 10 Min. am RiiekfluB yerseift, mit 100 ccm Pb-Acetatlsg. 
(50 g krystallin. Pb-Acetat, 5 ccm 96°/0ig. Essigsaure mit 80-Yol.-°/0ig. A. auf 1000 ccm 
gel.) u. 5 ccm 96°/0ig- Essigsaure versetzt, am RiiekfluB gekocht, bis Nd. gel., u. dann 
20 ccm sd. W. zugefiigt. Am folgenden Tage saugt man den Nd. durch einen Glas- 
filtertiegel (S c h o tt  & Gen. 2 G/3), wascht mit 50 ccm 7.0°/oig- A. aus, bringt den Tiegel 
umgekehrt in das Extraktionsgerat (vgl. C. 1930. I. 918), gibt 3 ccm 96°/oig. Essigsaure 
auf den Tiegelboden u. extrahiert mit 100 ccm der obigen Pb-Acetatlsg.unter kraftigem 
Kochen, wobei ein Teil der Fl. in den Extraktionsraum spritzen kann. Zur Lsg. gibt 
man 15 ccm sd. W., liiBt wieder bis zum folgenden Tag stehen, saugt wieder ab u. bringt 
jetzt mit 10 ccm 95°/0ig. A. u. 5 ccm 96%ig- Essigsaure in Lsg., versetzt diese mit 5 ccm 
verd. HN03 (D. 1,2) u. verd. vorsichtig mit h. W. bis an den Kolbenhals, wobei die 
Fettsauren ausfallen. Man erwarmt bei 98°, bis die Fettsauren, sieh groBenteils ver- 
einigt haben, u. laBt durch Einstellen in k. W. erkalten. Die erstarrten Fettsauren 
werden dann durch ein 9-cm-Papierfilter filtriert, m it W. ausgewaschen u. bis zum folgen
den Tag an der Luft trocknen gelassen. Dann bringt man sie in den getrockneten Kolben 
mit Pinzette zuriick, wascht das Filter 3-mal mit je 5 ccm Chlf. aus, lóst im Chlf. die 
Fettsauren, u. ermittelt den Jodverbrauch nach H a n u s . 1 ccm 0,1-n. Thiosulfat =  
14,12 mg =  0,5646% Isoolsaure im Fett. Von den ungesatt. festen Fettsauren aus 
ErdnuBhartfett blieb bei dem Verf. noch ein Teil in Lsg. In 6 Proben ErdnuBhartfett 
wurden JZZ. der festen Fettsauren von 35,4—49,4 =  22,6—33,8% Isoolsauren er 
halten, wobei der wirkliche Geh. daran zu 36—43% anzunehmen ist. Eine eintretende 
Veresterung war bei dem Verf. nur gering, namlich 3,8—7,4 mg =  0,15—0,30% des 
Fettes an Gewichtszunahme durch C2H4 entsprechend. Eine Oxydation der Isoolsauren 
wurde aueh nach mehreren Stdn. bei 100° nicht beobaehtet; Spuren von W. waren auf 
Best. der JZ. nach H a n u s  ohne EinfluB. Das Ergebnis wird am besten ais %  Isoólsaure 
im Fett, nicht, wie bisher, ais JZ. der festen Fettsauren ausgedriickt. Kakaofett ent- 
hielt keine nachweisbaren Mengen an festen ungesatt. Fettsauren; bereits ein Zusatz 
von 0,3% ErdnuBhartfett war darin nachweisbar. Das Verh. der Misehungen von 
Kakaofett u. ErdnuBhartfett spricht dafiir, daB letzteres wenigstens 2 Isoolsauren, 
in der Loslichkeit der Pb-Salze unterschieden, enthalt, von denen die schwerstlósliche 
etwa 40% der gesamten Isoolsauren ausmacht. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, 
Harze 37. 3—13. 23—28. 15/1. 1930. Berlin, Staatl. Nahrungsm.-Unters.-Anst.) Gd.

Andre Gerard, Erkennung und Bestimmung des chinesischen Holzóles. Die charak- 
terist. Kennzahlen, wie Refraktion, opt. Dispersion u. Hexabromidzahl (=  0), ferner 
dieAbscheidung derElaeostearinsaure u. die Gelierprobe versagen bei Firnis. Empfohlen 
werden die Jodrk. nach Mc ILLHINEY u. MARCUSSON, am besten in der Ausfiihrung 
von R e ib n it z  (C. 1928. II. 2683). Das SnCl4-Verf. von S c h e ib e r  (C. 1928. II. 609) 
u. das von Go l d s c h m id t , besonders in England gebrauchlich. Nach diesem zieht 
man soviel Firnis, ais 1—2 g Holzol entspricht, nach Entfemung der fliichtigen Teile 
mit PAe. aus, fiigt auf 10 ccm zur konz. petrolath. Lsg. 1 g NaN03 u. dann tropfenweise
6 ccm 6-n. H2S04. Nach Gelierung wird das Gemisch mit W. verd. filtriert, u. der Nd.
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mit PAe. u. absol. A. unter Zerreiben mit Sand gewasohen. Der Ruckstand betragt 
dann 85% des Holzoles. In  Firnissen findet sich das.Holzól meist zusammen mit Leinól. 
(Ann. Falsifications 23. 28—30. Buli. Inst. Pin. 1930. 39—10. 15/2. 1930. Paris,

van den Berghs Margarine G. m. b. H., Cleve, Rhld., Anre.iclie.rung von Mar
garine aus Pflanzenfetten mit Vitaminen nach D. R. P. 482 494, dad. gek., dafi an Stello 
einer Emulsion von mtaminltalligem Extrakt mit PflanzenscMeimen die durch Zermahlen 
vitaminhaltiger Stoffe in einer an sich bekannten Kolloidmuhle u. Behandeln mit W. 
gewonnenen kolloiden Lsgg. von Vitaminen yerwendet werden. (D. R. P. 493 008 
KI. 53h Tom 24/7. 1921, ausg. 28/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 482494; C. 1929. II. 
2616.) , S c h u t z .

Arthur Imhausen, Deutschland, Elektrolytarme Seife, dad. gek., daB man sie 
bereitet aus einem Seifenkern mit 62% Fcttsaure u. einem Seifenleim, den man aus 
Leimfetten (Cocosol) hergestellt hat. (F. P. 674 661 vom 6/5. 1929, ausg. 31/1.
1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sulfonierung von Wollfett oder 
Wollfettsduren. Hierzu vgl. E. P. 286252; C. 1929. I. 2256. Nachzutragen ist, daB 
die Sulfonierung aucb nur mit Monohydrat bewirkt werden kann. — Z. B. werden 
60 Teile rohes Wollfett mit 30 Teilen Phenol yersclimolzen u. bei gewóhnlicber Temp. 
mit 125 Teilen Monohydrat behandelt; kierauf gieBt man in 1000 Teile W., wobei 
unter Warmeentw. Lsg. eintritt. Das Rk.-Prod. laBt sich durch Zusatz eines Salzes 
abscheiden. Braune, in der Kalte halbfeste M., vóllig 1. in W. (F. P. 34 980 vom 
24/2. 1928, ausg. 22/10. 1929. D. Prior. 1/3. 1927. Zus. zu F. P. 645819; C. 1929. I. 
1632.) A l t p e t e r .

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

Th. Geuther, Cadmiumoleat. Ein neues Impragnierungsmittel. (Vgl. B r a u n , 
C. 1930. I. 1554.) Vf. stellt fest, daB Cadmiumhydroxyd in uberschiissigem NH4OH
1. ist. (Chem. Ztg. 54. 11. 1/1. 1930.) S i e b e r t .

Hans Julius Braun, Cadmiumoleat. Ein neues Impragnierungsmittel. (Vgl. vorst. 
Ref.) Erwiderung u. Aufklarung eines Fehlers in der Originalabhandlung. (Chem.- 
Ztg. 54. 11. 1/1. 1930.) S i e b e e t .

Carl G. Schwalbe, Die Auśbeutung tropischer Fasergetmchse. In  einem. Vortrag 
wird auf die drohende Fichtenholznot u. auf die Notwendigkeit der Auśbeutung trop. 
Hólzer fiir die Faserstoffgewinnung hingewiesen. Unter diesen schcint der Bambus 
die wichtigste Faserpflanze zu sein. (Ztschr. angew. Chem. 42. 713—17. 6/7.
1929.) B r a u n s .

Yoshisuke Uyeda, TJntersuchungen iiber Bambus. II. Mitt. tlber die Zellstoff- 
gemnnung aus Bambus Muso-chiku. Kochverss. mit Bambus Muso-ćhiku nach dem 
Sulfatverf., mit Natriumsulfit u. Natriumbisulfit ergaben, daB beim Sulfatverf. 
em -*-e^ ^es Pentosans im Zellstoff verbleibt u. daB nur ein Teil des Lignins

? oc^un8 entfernt wird, wodurch der Cellulosegeh. auch ziemlich gering 
°°%) ^ t. Nach dem Sulfitverf. wird viel Pentosan u. Lignin herausgelost u. 

dadurch auch ein hoherer Cellulosegeh. erzielt (79—84%)- NaHS03 scheint besser 
zu sein ais Na2S03. Ganz allgemein scheint das Pentosan aus dem Bambus durch 
Kochen mit Chemikalien nur schwer zu entfernen zu seiń. (Cellulose Industry 6.
2-^4 Jan. 1930.) B r a u n s .

V7 7y.ras>. Cellulosesulfoester und Celluloseamin. Sulfoester von Cellulose u. 
dereń Fabrikation. Celluloseamine u. ihre Herst. (Rev. gen. Matiśrcs piast. 6. 3—5. 
Jan. 1930 ) KÓNIG.

, Xanthoamide und Thiouretliane der Cellulose von Lilienfeld. Cellulosethio- 
urethane, ihre Herst. u. Anwendung. CeUulosexanthoamide. (Rey. gćn. Matićres
r»lo o f K CQO n n o  t \  °  '  0  ------

Univ.) Gr o s z f e l d .

piast. 5. 699—703. Dez. 1929.) K o n ig .
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Lloyd Earl Jackson, und Helen Erma Wassell, Pittsburgh, V. St. A., Ver- 
fahren zur Siclierung von Faserstoffen gegen M ottenangriff(D. R. P. 485 573 KI. 451 
vom 10/10. 1926, ausg. 7/11. 1929. A. Prior. 17/12. 1925. — C. 1928. II. 1638 [A. P.
1 615 843].) S a r r e .

Societe Franęaise ,,Fabrikoid“, Frankroich, Herstellung von gasiindurchlassigem 
Gasmasken- und Ballongewebc durch Oberziehen auf einer oder auf beiden Seiten mit 
einer Sehicht mit NitrOcellulosegrundlage unter Zusatz von Teer, z. B. von Kollodium 
u. minerał rubber. (F. P. 675131 vom 8/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Zadok van den Bergh, B. G. H. van der Jagt und F. A. J. van Kuyk, 
Holland, Verfaliren und Vorrichtung zum Gewinnen von Spmnfasem aus Cocosniissen,
1. dad. gek., daB die Hullenstiicke reifer Cocosniisse mechan. in einem fortlaufenden 
Arbeitsgang derart bearbeitet werden, daB sie nach Durchfiihren zwisehen Stiftwalzen 
zum Lockern der Hullen u. zum Brechen der die Fasern umgebenden harten Hautrinde 
in Laugenbader mit erhóhten Tempp. gefórdert u. nach Erweichen in diesen Badem 
zum Trennen der Fasern von den korkartigen Bestandteilen ausgepreBt u. gebiirstet 
werden u. hierauf unter abwechselnder Behandlung mit Lauge, W. u. Seife gereinigt 
u. dann getrocknet werden. — 2. dad. gek., daB die Fasern zum Verspinnen im feuchten 
Zustand breitgewalzt werden. — 3. dad. gek., daB das Breitwalzen der Fasern durch 
die Speisewalzen der Spinnmasehinen selbst erfolgt. — 4. gek. durch eine fortgesetzte 
Wiederverwendung der Lauge zum Behandeln neuer NuBhiillen, wobei allmahlich die 
kunstlich hergestellte Lauge durch eine beim Einweichen der Faserhiillen ent- 
stehende Fl. ersetzt wird. — 5. dad. gek., daB die zuriiekgewonnene Lauge nach 
der Kochvorr. iiber eine Verdampfungsvorr. zuriickgeleitet wird, in der sie im Vakuum 
yerdichtet wird. — 6. gek. durch einen ein endloses Fórderband enthaltenden, zur 
Aufnahme dćr Lauge dienenden liegenden Behiilter u. durch im Abstand voneinander 
auf dem Fórderband angeordnete Scheidewiinde, zwisehen welchen die zu behandelnden 
Hullenstucke durch die erhitzte Lauge gefiihrt werden. — 7. dad. gek., daB das Fórder
band iiber zwei innerhalb des Gehauses angeordnete vieleckige Trommeln lauft u. daB 
die Seheidewande senkrecht auf dem Fórderband mittels besonderer FuBstiieke an- 
geordnet sind, welche jeweils die Breite einer Trommelseite besitzen. (D. R. P. 492 278 
KI. 29 a vom 29/1. 1926, ausg. 21/2. 1930. Holi. Prior. 2/2. 1925.) E n g e r o f f .

Les Soieries D’Anaphe Du Congo Belge, Belgien, Behandlung non Nesłern 
und Kokons der wilden Seide. Man taucht die Kokons in ein kaust. alkal. Bad, das 
derart in Bewegung gehalten wird, daB die gereinigten Seidenfasern nach oben steigen, 
wahrend die Fremdstoffe im Bade bleiben oder darin zu Boden fallen. (F. P. 674 774 
vom 8/5. 1929, ausg. 1/2.1930.) E n g e r o f f .

Hermann Haakh und Hugo Subal, Deutschland, Behandeln von Filz am  tierischen 
Haaren. (A. P. 1745417 vom 7/6. 1927, ausg. 4/2. 1930. D. Prior. 13/8. 1926. — 
C. 1927. II. 2717 [E . P. 275 939].) E n g e r o f f .

Paper Mili Laboratories Inc., iibert. yon: Sidney D. Wells, Quincy (Illinois), 
Herstellung von Papierstoff aus Stroh u. anderem pflanzlichen Fasermaterial, das mit 
Kalk, Na2C03, Na2S, NaOH oder Na2S03 yerkocht worden ist. Das ungewaschene
oder nur teilweise gewaschene Materiał wird in Ggw. einer Saure oder eines sauren 
Salzes, wie H 2S04 oder NaHS04, gehollandert. Eventl. wird gleichzeitig Al2(SO,,)3 
oder FeS04 zugesetzt. SchlieBlich wird die M. bis zur alkal. Rk. mit Alkali versetzt. 
Dabei wird der Papierstoff nicht nur mit den Chemikalien, sondern auch. mit den aus- 
geflockten kolloidalen Stoffen impragniert, die ihn gleichzeitig w'asserdicht machen. 
(A. P. 1746 451 yom 7/7. 1926, ausg. 11/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Louis Grenaudier, Paris, Verfahren zur Wiedergewinnung des Papierstoffes aus 
bedrucktem Altpapier. (D. R. P. 491 656 KI. 55b vom 28/1. 1927, ausg. 12/2. 1930.
F. Prior. 25/10. u. 30/12. 1926. — C. 1927- II. 1636 [F. P. 623670]. 1928-1. 3131 
[F. Zus.-Pat. 32789].) M. F. Mu l l e r .

Paraffine Companies, Inc., San Francisco, iibert. von: Dozier Finley, Berkeley 
(Californien), Herstellung von wasserdichtem Papier durch Zusatz einer Emulsion aus 
Kalkmileh, Alaun u. Asphalt zu dem Papierstoffbrei. — Z. B. werden 40 Teile Kalk 
in h. W. gelóscht u. in die h. Lsg. wird eine h. Lsg. von 16 Teilen Alaun hineingegeben. 
Dazu werden schlieBlich unter kraftigem Riihren 400 Teile geschmolzener Asphalt 
zugesetzt. An Stelle von Alaun kann auch CuSO., verwendet werden. (A. P. 1 747 232 
vom 17/1. 1923, ausg. 18/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

General Rubber Co., New York, iibert. von: Gustavus J. Esselen, jr., und 
Reed P. Rose, V. St. A., Mitlel zum Oberziehen von Papier, bestehend aus Latex,
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Fiillmittel u. Schellack. — Z. B. werden 15 Teile Schellack in W., dem etwas Borax 
zugesetzt worden ist, dispergiert. Dazu werden 100 Teile fein verteilter Ton u. schlieBIich 
geringe Mengen NH3 zugesetzt. (A. P. 1746 888 vom 19/3. 1924, ausg. 11/ 2.
1930.) M. F. Mu l l e e .

Societe des Brevets Ultrangers Lefranc & Cie., iibert. von: Jacftues Lefranc, 
Paris, Hydrolyse von Cellulose. (Can. P. 273 538 vom 25/1. 1927, ausg. 30/8. 1927. — 
C. 1927. II. 195 [F. P. 616424].) M. F. Mu l l e e .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley, Montelair 
(New Jersey), und Edward P. Mc Keefe, New York, Behandlung ton Zellstoffkoch- 
laugen. Z. B. werden Holzschnitzel mit 6—9%ig. Natronlauge 3—5 Stdn. unter Ein- 
leiten von Dampf unter Druck gekocbt, wobei die Kochlauge in dem Kocher um- 
gepumpt wird. Nach dem Abblasen der Schwarzlauge wird diese mit den ersten Wasch- 
wassern vereinigt u. mit S02 oder NaHS03 yersetzt, wobei die in der Lauge gel. organ. 
Stoffe abgeschieden werden. Die gereinigte Lauge wird ais solche zum Verkoehen 
wieder benutzt. (A. P. 1747 047 vom 28/3. 1921, ausg. 11/2. 1930.) M. F. Mu l l e e .

J. P. Bernherg Akt.-Ges., Barmen-Rittershausen, Verfahren zur Herstellung von 
Kupferoxydammoniakstreckspmnseide unter Verwendung nur einer umlaufenden Fall- 
fliissigkeit. (Oe. P. 116 249 vom 27/10. 1928, ausg. 10/2. 1930. D. Prior. 15/11. 1927.
— C. 1929. II. 2282 [F. P. 663 911].) E n g e e o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Kunstliche Fasern aus vóllig
ungereifter Viscose. Man ver\vendet aus ungereifter Alkalicellulose bereitete Viscose 
normaler Viscositdt, aber mit einem unter 5% liegenden Geh. an Cellulose. (F. P. 
674603 vom 4/5. 1929, ausg. 30/1. 1930. D. Prior. 18/9. 1928.) E n g e r o f f .

Courtaulds Ltd., London, Horace James Hegan und John Henry Taylor, 
England, Viscoseseide verminderten Glanzes. Es wird eine Yiscoselsg. verarbeitet, die 
neben fl. Petroleum oder Weichparaffin ein geblasenes tier. oder pflanzliehes Ol ent- 
halt. (E. P. 323 830 vom 22/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) E n g e e o f f .

William Porter Dreaper, London, Viscosefdden von 5 Deniers und weniger. 
(D. R. P. 492162 KI. 29 b vom 22/4. 1925, ausg. 22/2. 1930. E . Prior. 2/5. 1924. —
C. 1926. I. 1073 [E. P. 239 254].) E n g e e o f f .

Alsa Sociśte Anonyme, Basel, Verfahren zur Herstellung kiinstlicher liohler 
Faden. (D. R. P. 490117 KI. 29 b vom 1/5. 1927, ausg. 28/1. 1930. — C. 1930. I. 
1726 [Oe. P. 115 219].) E n g e e o f f .

H. Dreyfus, London, Vorrichtung zum Trockenspinnen. Die Spinnlsg. wird 
auf ihrem Wege zu den Spinndiisen durch geeignete, die Temp. iiberwachende MaB- 
nahmen auf die erforderliche Temp. gebracht u. danach wird eine weitere Erhitzung 
der Spinnfl. durch die h. Spinngase mittels Warmeisolierung yermieden. Die 
Vorr. ermoglieht bei geeigneter Temp. die Herst. von Holilfaden. Die Rohrleitungen 
zu den Spinnpumpen oder die von den Pumpen u. die Filter, sofern sie auBerhalb 
der Spinnkammer liegen, sind mit Heizmanteln ausgestattet oder in einem Behiilter 
angeordnet, der Heizfl. enthalt. (E. P. 320 632 vom 11/7.1928, ausg. 14/11. 1929.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Geformte Gebilde aus Cellulose-
derivaten lioherer Fettsauren. Der Ausgangsstoff wird. einer Vorbehandlung mittels 
Rollen unterworfen. Man behandelt z. B. Cellulosetrilaurat zwischen zwei Rollen 
30 Min. lang bei einer Temp. von 60—70°. Das Verf. ist anwendbar auf gesatt., 
ungesatt., substituierte oder nicht substituierte Deriw. hoherer Fettsauren, die mehr 
ais 8 C-Atome enthalten. Pigmente, Farbstoffe, Fiillstoffe konnen gleiehzeitig mit 
einverleibt werden. (E. P. 315 275 vom 10/7. 1929, Auszug veroff. 4/9. 1929. Prior. 
10/7. 1928.) E n g e e o f f .

British Celanese Ltd., R. W. Payne und R. P. Roberts, London, Herstellung 
hiinstlicher Bander und Faden verminderten Glanzes. (E. P. 314404 vom 23/12. 1927, 
Auszug veroff. 21/8. 1929. — C. 1929. II. 3262 [F. P. 664 065].) E n g e e o f f .

British Celanese Ltd., R. W. Payne und R. P. Roberts, London, Herstellung 
kiinstlicher Bander und Faden verminderten Glanzes. (E. P. 314414 vom 23/12. 1927 
ausg. 25/7. 1929. — C. 1929. II. 3262 [F. P. 664 064].) E n g e e o f f .

Thomas A. Edison, Inc., iibert. von: Thomas A. Edison, Llewellyn Park, 
West Orange, V. St. A., Masse zur Herstellung von Sprechmaschinenplatten, bestehend 
aus 50 Teilen Holzmehl, 38 Teilen Kreide u. 12 Teilen Bindemittel, das sich wiederum 
aus 85—90 Teilen Harz u. 10—15 Teilen „B. S.“ , auch „tvaxe tailings“ genannt 
(hochsiedendste Anteile von paraffin. Erdol), zusammensetzt. Die Bestandteile werden,
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gemischt, fein zermahlen u. unter Druck u. Hitze geformt, gegebenenfalls zu be- 
liebigen Formkórpern. (A. P. 1744 534 vom 29/1. 1926, ausg. 21/1. 1930.) S a r r e .

. Alfred Rogler, Bonn, Verfahren zur Herstellung hochgldnzender plaslischer Massen 
aus Leinol und Holzol, dad. gek., daB man statt der freien Zimt- oder Benzoesaure 
dereń Substitutionsprodd., die mit ZnO unter Bldg. von Zinksalzen reagieren, zur 
Anwendung bringt. — Z. B. gibt man zu 100 Gewielitsteilen Leinol, Holzol oder Ge- 
mischen hieraus 2—5 Gewichtsteile Cl-, NO„-, N H r , 803H- oder OH-D eriw . d. 
Benzoesaure u. dann ZnO in beliebigem UberschuB. Fullstoffe, z. B. Lithopone, Titan- 
oxyd usw. konnen zugesetzt werden. (D. R. P. 491728 KI. 39b vom 15/9. 1927, 
ausg. 13/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 445799; C. 1927. II. 1633.) S ak rę .

Arthur Turati Boccazzi, Frankreich, Mittel zur Herstellung einer gefdrbten Ober- 
flache auf Holz fiir die Kunsttischlerei, bestehend aus 250 Teilen gefiirbtem Papierstoff, 
100 Teilen Leinol, 25 Teilen Gummilack, 250 Teilen A. u. 200 Teilen W. (F. P. 675 138 
vom 9/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

British United Shoe Machinery Co. Ltd. und W. J. Lund, Leicester, Steifen 
fiir Schuhe. Man trśinkt Gewebe mit einer in der Warme piast, werdenden M. u. ver- 
einigt die Scbichten mit einem wss. Bindemittel. Ais Klebemittel verwendet man Starkę, 
die ais Weichhaltungsmittel Diathylenglykol, Tiirkischrotol, Glycerin oder Kautschulc- 
milch enthalten kann. (E. P. 318 289 vom 2/6. 1928, ausg. 26/9. 1929.) F r a n z .

Eugen Stich, Mannheim, Verfahren zur Herstellung besonders elastischer und 
biegungsfester Kunsthornmassen aus Casein, 1. dad. gek., daB man die geharteten bzw. 
mit CH„0 behandelten Cosetnprodd. entweder vor oder nach der Trocknung in alkal. 
Biidern behandelt. — 2. dad. gek., daB man die Prodd. noch einer Nachbehandlung 
in Biidern aus mehrwertigen Alkoholen, z. B. Glycerin, oder minerał, oder pflanzlichen 
Ólen unterzieht. — Z. B. taucht man Platten von 0,5—1 mm Dicke 12 Stdn. lang in 
20%ig. NH3-Lsg. Die Elastizitiit der Platten wird durch eine 12-std. Nachbehandlung 
in einem 60%ig. Glycerinbad noch crhoht. (D. R. P. 485 671 KI. 39b vom 14/7.
1927, ausg. 2/11. 1929.) S a r r e .

Paul Stock, Miinchen, Verfahren zum Hdrten von Eiwei/3 enthaltenden Sub
stanzen, Proteiden oder Proteinen, z. B. Casein, Blut wid ahnlichem mehr, dad. gek., 
daB der CI120  in hydroaromat. Alkoholen oder Ketonen oder Dekahydronaphthclen 
gel. u. diese Lsg. dem Gemisch zugesetzt wird, u. zwar gleichgiiltig in welchem Zu- 
stande des Gemisches. — Man verwendet z. B. Hexahydrophenol-Cyclohexanol, Cyclo- 
hemnon, o-, m-, p-Hexahydrokresol, Hexahydrobrenzcatechin, -resorcin, -hydrochinon, 
-pyrogallol, ferner auch ein Gemisch von Dekahydro-x-naphthol u. {3-Naphthol. (D. R. P.
489 438 KI. 39b vom 4/3. 1926, ausg. 17/1. 1930.) S a r r e .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
K urt Rummel und Gustav Neumann, Heizwert, Warmebilanz und Wirkungsgrad 

in der Feuerungstechnik. Bei Gasen ist zu .beachten, daB die Feuchtigkeit sich im 
Gegensatz zu anderen Brennstoffen meist in Dampfform befinden wird. Es wird 
sich stets empfehlen, den oberen wie den unteren Heizwert von Gasen nur auf den 
trockenen Zustand zu beziehen. Zur Beurteilung der Bilanzergebnisse ist der untere 
Heizwert vielfach zweckmaBiger ais der obere; das gleiche gilt von der Bldg. von 
Wirkungsgraden. (Arch. Eisenhuttenwesen 3. 531—44. Febr. 1930. Dusseldorf,
Warmestelle des Vereins deutscher Eisenhiittenleute.) WlLKE.

Gilbert T. Morgan, Chemisehe Untersuchung des Tieftemperaturteers. (Chim. et 
Ind. 19. 998—1002. 1928. — C. 1928. n .  208.) . S c h o n f e l d .

P. Rheinliinder, Die Mengenmessung von Kokereigas. Die unmittelbare volumetr. 
Messung mit der Gasuhr u. die Stromungsmessung u. die dazugehórigen Hilfsmessungen 
werden beschrieben u. die wichtigsten Vor- u. Nachteile gegeniibergestellt. Fiir 
gróCere Gasmengen werden bei unmittelbarer volumetr. Messung in erster Linie nasse 
Gasuhren angewendet. Im allgemeinen mufi man mit einem móglichen Fehler yon 
4%  rechnen. t)ber die Stromungsmessung bringt die Arbeit nur die mit der Mengen
messung des Kokereigases zusammenhangenden Sonderfragen. Die MeBgenauigkeit 
ist bei diesem Verf. geringer ais bei dem yorigen. Der DurchfluBbeiwert laBt sich 
um so genauer bestimmen, je kleiner das Einschniirungsverhaltnis ist, weil der EinfluB 
der Wandrauhigkeit oder des Rohrdurchmessers auf den DurchfluBbeiwert bei kleinem 
Einschnurungsverhaltnis kleiner wird. Von den drei Staugeraten: Staurand, Diise 
u. Yenturirohr, kommt hauptsachlich das, erste in Betracht. Nur wenn der Druck-
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yerlust moglichst klein gehalten werden soli, wird ein Venturirohr yerwandt. Dann 
werden die Hilfsmessungen besehrieben u. ihre Auswertung durch einige Beispiele 
erlautert. Bei dem Vergleich der beiden MeByerff. wird zunachst die Berechnung 
des mittleren Fehlers bei einem willkiirłich schwankenden Jahresverbrauch durch- 
gefiihrt. Fiir die volumetr. Messung spricht die gróBere Genauiglceit u. die einfachere 
Auswertungsmóglichkeit der Messung, gegen sie der hohe Preis der groBen Gasuhren. 
Zum SchluB werden noch einige andere MeBverff. geschildert, iiber die noch keine 
betrieblichen Erfahrungen yorliegen. (Stahl u. Eisen 49. 1656—57. 14/11. 1929. 
Dusseldorf.) W lL K E .

Charles H. Butcher, Die Extraktio?i von Benzol aus Kohlengas und Koksofengas. 
Allgemeiner tJberblick unter besonderer Beriicksichtigung der Verwendung von 
RASCHIG-Ringen in Gaswaschturmen. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 6. 51—52. 
Febr. 1930.) S i e b e r t .

T. Roland Wollaston, Vorschlage fur Kesscllieizung. Alle Fragen der Generator- 
gasbeheizung der Dampfkesscl werden diskutiert. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 1002 
bis 1007. 18/10. 1929.) W i l k e .

P. Gr. Nutting, Physikalische Probleme bei der Olgewinnung. Die sehwierige Be- 
arbeitung yon Ol-Sand-W.-Mischungen im Hinblick auf lohnende Ausbeute wird vom 
geolog.-physikal. Standpunkt aus erórtert. Einzclheiten, Kurven u. Abbildungcn im 
Original. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 27. 44. 160. 21/11. 1929.) Co n r a d .

N. Ipatiew, N. Orlow und N. Licliatschew, Uber das Gracken einiger orga- 
nischer Verbindungen unter hohem Wasserstoffdruck. (Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. 
[russ.] 61. 1339—43. 1929. — C. 1930. I . 1307.) A n d r t jsso w .

W. J. Piotrowski und J. Winkler, Cracken der gesaitigten gas fiir mi gen Kolikn. 
wasserstoffe. Die erfolgreichen Vorss. zur Uberfiihrung der ungesatt. KW-stoffe von 
Crackgasen in hohere Alkohole (ygl. C. 1929. II. 2849) veranlaBten Vff. zu Verss., die 
die tlberfuhrung der gasfórmigen KW-stoffgase in ungesatt. KW-stoffe zum Ziele hatten.

I. C r a c k e n  d e r  P r o p a n - B u t a n f r a k t i o n .  Ais Rohmaterial fiir die 
Crackyerss. diente die Propan-Butanfraktion des Gasolins, das dom „Skellgas" ent- 
sprechende,,Gasol' ‘, das im komprimiertenZustandcin Stahlflaschen yertrieben wird. Der 
Ofen wurde aus Chromnickelstahl konstruiert. Die Erhitzungszone bestand aus einer 
inneren, zum Erhitzen des Gases dienenden Sphare u. einer auBeren, eigentliehen Crack- 
sphare (Vol. 11). 2 :5  hat sieh ais das giinstigste Verhiiltnis der beiden Spharen er- 
wiesen. Das ganzo Doppelrohr befand sieh in einem Pb-Bad; es lieBen sieh Tempp. 
bis zu 900° erreichen. Fiir jeden Vers. wurden 700—800 g Gasol verwendet, das aus 
einer kleinen Stahlbombe bei 60° in den Ofen geleitet wurde, um eine Entmischung 
der eingeleiteten Gase zu vermeiden. Das Gasgemisch wurde durch die Rk.-Gase u. 
im Pb-Bad (330°) yorerhitzt, gelangte dann in dio innere, dann in die auBere Crackzone. 
Das georackte Gasgemisch passierte einen Luftkukler, einen Entleerungsapp., eino 
Reihe von Kondensatoren etc. Das zuletzt auf 0° gekiihlte Gemisch der Rk.-Gase 
wurde iiber Aktivkohle geleitet, passierte dann ein Anemometer u. Gasometer, u. 
wurde schlieBlich in 2 Teile geteilt: 1 Teil ging iiber 85°/0ig. H 2S04 u. Bromwasser u. 
wurde dann im Gasbremier yerbrannt, ein anderer Teil wurde in einen Gasometer 
geleitet. Die Dauer des Erhitzens, d. h. die Dauer des Venveilens der Gase in der Rk.- 
Zone ist auf das Versuchsergebnis von sehr grofiem EinfluB. Die ersten 50 1 der Rk.- 
Gase wurden yernachlassigt (yerbrannt), nach weiterem Durchgang von je 50 1 wurde 
eine Probe entnommen, zwecks Best. der D., des Propylens u. Homologen u. des C2H2. 
Bei Nebelbldg. wurde ein elektr. Entstauber eingeschaltet. Die Arbeitstempp. konnten 
mit einer Genauigkeit von ± 8° eingehalten werden. Die Gewichtszunalime der Aktiv- 
kohle ergab das adsorbierte Gas +  fl. KW-stoffe (c). Die Versuehsanordnung gestattete 
die Best. von 1. RuB oder Koks =  a, 2. fl. KW-stoffe u. Teer =  b, c, 4. am Gasometer 
abgelesenes Gas =  d. a +  b -\-c - \-d - \-  Verluste =  yerarbeitetes Gasol. Die beladene 
Aktivkohle wurde mit iiberhitztem Wasserdampf behandelt; die fl. KW-stoffe wurden 
kondensiert; das Gas +  Luft wurde zum gróBten Teil iiber Bromwasser geleitet; ein 
anderer (bestimmter) Teil wurde gesammelt u. diente zur Best. der ungesatt. KW-stoffo 
u. des 0 2. Man erhielt so schlieBlich: 1. Feste Rk.-Prodd. (RuB), 2. fl. Prodd. (Teer +  
KW-stoffe), 3. gasfórmige Prodd. — Das yerwendete Gasol enthielt 39°/0 Propan, 
50°/o Butan u. 11% Pentane. Litergewicht 2,4 g. Beim Durchleiten yon 2 1 Gas/Min. 
(Erhitzungsdauer 60 Sek.) wurden Rk.-Gase erhalten, die folgende Ausbeuten an 
Olefinen mit C >  2 (I) u. C2H2 (II) (berechnet auf yerbrauchtes Gasol in Gew.-%) er- 
gaben: 400°: I  =  0%, II  =  0% ; 550°: I  =  9,6%, I I  =  0,9%; 600° I  =  19,0%,.
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I I  =  7,6%; 670° I  =  5,4%, I I  =  0,7%; 700°: I  =  3,7%, I I  =  0,7%. Von 610° an- 
gefangen, maoht sich der katalyt. EinfluB des gebildeten C bemerkbar, der zu einer 
plótzlichen Abnahme der Olefine fiihrt. — Bei grofier Durchleitungsgeschwindigkeit 
(201/Min., Erhitzungsdauer =  4 Sek.) wurden folgende Ergebnisse erzielt: 400°: 
I  =  0%, II  =  0%; 550°: I  =  1,3%. II  =  0%; 600°: I  =  7,2%, I I  =  0,8%; 700°:
I  =  17,7%. I I  =  3,2%; 800°: I  =  5,1%. I I  =  7,6%- Bei der optimalen Erhitzungs
dauer von 8 Sek. (101/Min.) wurden folgende Ergebnisse erzielt: 660°: 1 =  23,2%,
II  =  3,4%> IV (fl. KW-stoffe =  Bzl. +  Naphthalin, Anthracen, Phenanthren) =  0,5%; 
675°: I =  27,1%, I I  =  11,9%. III  (Acetylen) =  0,8%, IV =  5,2%; 700°: I  =  29,6%,
II  =  15,4%, III  =  1,5%, IV =  2,7%; 730°: I  -  30,9%, II  =  16,4%, I I I  =  1,7% 
IV =  3,2%; 760°: I  =  26,4%, I I  =  19,3%, II I  =  1,8%, IV =  7,5%; 800»: I  =  7,7%,
II  =  20,4%, I I I  =  3,0%, IV =  11,6%; 830“: I  =  8,0%, I I  =  20,0%, I II  =  3,0%, 
IV =  18%; 870°: I  =  5,1%, II  =  11,5%, I I I  =  3,5%, IV =  22,2%. Aus den Ergeb- 
nissen lassen sich folgende Schliisse ziehen: Langeres Verweilen des Gasols in der Er- 
hitzungszone fiihrt bei keiner Temp. zu einem giinstigen Resultat; man erhalt vor- 
wiegend CII,, H, u. C; bei zu kurzom Erhitzen ist die Pyrolyse unvollstandig. — 8 Sek. 
langes Erhitzen "hat sich ais optimal herausgestellt. Die Zers. schreitet mit der Temp.- 
Zunahmo fort, u. die Gasausbeute sinkt auf Kosten der Bldg. von RuB u. fl. KW-stoffen. 
Die Rufibldg. beginnt bei 675° u. nimmt mit der Temp. zu, unter Obergang in Koks. 
Die Menge der fl. KW-stoffe steigt ebenfalls mit der Temp. u. gleiehzeitig ihre Aromati- 
sierung; bis 700° bestehen die fl. KW-stoffe vorwicgend aus hoch ungesatt. KW-stoffen, 
oberhalb dioser Temp. vorwiegcnd aus Bzl., bei noch lioherer Temp. aus Naphthalin 
u. Anthracen. Alkylierte Ringe, vor allem Toluol, fehlen. Die Hóchstmenge der Olefine 
C >  2 entsteht bei 675—730°, die des C2H2 bei 760°; umgerechnet auf Gasol erhalt 
man die Hóclistausbeute an Olefinen C >  2 bei 730°, an C2H2 bei 800°. Aus 100 g 
Gasol bei optimaler Temp. u. Erhitzungsdauer erhalt man 50 g ungesatt. KW-stoffe, 
dio in hóhere Alkohole u. andere wertvolle Prodd. umgewandelt werden konnen, 3 g 
fl. KW-stoffo u. 6 g RuB.

II. C r a c k  e n  v o n e n t g a s o l i n i e r t e m  B o r y s ł a w  e r  Ga s .  Crack- 
verss. mit 39% Luft enthaltendem, von Gasolin befreitem Boryslawer Gas ergaben 
folgendes: Gunstigste Erhitzungsdauer: 10—11 Sek. Es bildeten sich: bei 650°: C02 =  
4%, I  (Gew.-% Q,H6, bereclmet auf luftfreies Gas) =  3% ; 715°: C02 =  2,7%, CO =  
1%, I  =  19,5%; 765°: C02 =  3,1%, CO =  2,6%, I  =  30,2%, II  (%  C2H4, berechnet 
auf luftfreies Gas) =  0,7%; 780°: C02 =  2,9%, CO =  3,1%, I  =  37,8%, II  =  1,2%; 
800°: C02 =  2,9%, CO =  3,6%, I =  24,1%, I I  =  1,2%; 840°: C02^= 2,3%, CO =  
4,4%, I  =  21,2%, II  =  1,9%- RuB- oder Koksbldg. wurde bei keiner Cracktemp. 
beobachtet; der 0 2 verwandelte sich giinzlich in C02, CO u. H20. Bereits bei 650° war 
der Luft-02 giinzlich verbraucht, zuerst findet also die Oxydation u. dann erst das 
eigentliche Cracken s ta tt; die Rlc.-Prodd. enthielten kein CH20. Die gecrackten KW- 
stoffe bestehen vorwiegend aus CJ1Q. Aus dem Vergleich mit den Crackprodd. des 
Gasols folgt ferner, daB man beim Cracken von mit CH, yerd. Propan-Butan bessere 
Ausbeuten an Olefinen erzielt. Das Cracken von minderwertigen, hóhere Methan- 
homologe enthaltenden Gasen ergibt also hohe Ausbeuten an Olefinen, namentlich 
an C:iH0.

III. C r a c k e n  d e s  b e i  d e r  H o c h d r u c k d e s t .  S y s t e m  „ C r o s s “ 
g e b i l d e t e n  G a s e s .  Die Verss. wurden 1. mit einem Gas durchgefiihrt, das arm 
an leichten KW-stoffen war (ohne Stabilisierung des Bzn.), u. 2. mit einem Gas, das 
noch die bei der Stabilisierung des Bzn. verbleibenden leichten KW-stoffe enthielt.
1. Litergewicht des Gases 1,274 g. KW-stoffe ab 25° sd. 80g/cbm; Olefine O  2 
8,2%, C„H, 0,5%- Ergebnisse der Crackverss.: 600°: I  (Olefine C >  2 in Vol.-%) =  
8,3%, II" (CjH.,) =  0,5%; 635°: I  =  9,4%, II  =  0,7%; 700°: I  =  16,3%, I I  =  1%; 
750°: I  =  24,2%, I I  =  3,6%; 765°: I  =  25,1%, I I  =  4,2%; 790°: I  =  24,2%, I I  =  
4,4%; 880°: I  =  2,7%, I I  =  3,4%. — Das angereieherte Gas 2 hatte das Litergewicht
1,460 g, KW-stoffe 252 g/cbm, Olefine C > 2  11,6%, C2H4 =  0,4%- Craekyerss.: 
615°: I  =  12,5%, I I  =  0,6%; 675°: I  =  17,7%, I I  =  1,1%; 695°: I  =  26,4%, I I  =
1,7%; 740°: I  =  36,8%, I I  =  3,2%; 765°: I  =  34%, I I  =  7,3%; 840°: I  =  9,6%,
II  =  22,3%; 885°: I  =  8,1%, 1 1 =  20%- Je hóher der Geh. eines Gases an KW- 
stoffen ist, um so niedriger liegt die optimale Cracktemp. (Przemyśl Chemiczny 14. 
49—64. 83—92. Febr. 1930. Drohobycz, Raffinerie „Galicja".) SCHONFELD.

W. T. Ziegenhain, Gasolinąualitat wird einheiłlicher. Dbersicht iiber die Qualitat 
der m Tulsa im Handel befindlichen Kraftstoffe. Es wird festgestellt, daB Gasolin in
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don letzten Jaliren nahezu von gloiclier Qualitat geliefert wurde. (Oil Gas Journ. 28. 
Nr. 27. 42—43. 21/11. 1929.) ! Co n r a d .

Leopold Pessel, Gespritzte Cadmiumiiberzuge auf GasolinmrratsbeMltern. Verss. 
wurden angestellt, um die schiitzenden Werte der gespritzten, geschmolzenen Cd- 
u. Zn-t)berziige auf Stahl zu ermitteln, der der korrodierenden Wrkg. von Gasolinen 
ausgesetzt ist. Vier Versuchsreihen wurden durcligefiilirt mit den folgenden Fil.:
1 . 135 ccm gewóhnlichen Gasolins, 0,742, wurden mit 0,5 g gepulvertem S in einem 
besonderen Trichter geschiittelt u. 15 ccm dest. W. zugegeben. Der uberschiissige 
ungeloste S wurde nicht entfernt. 2. Zu 135 ccm des gleichen Gasolins wurden 15 ccm 
Seewasser vom Golf von Mexiko (1,03) zugegeben. 3. Nur 15 ccm dest. W. wurden 
zugefiigt. 4. Zu 135 ccm handelsublichem Gasolin mit einer organ. Pb-Verb. ais Anti- 
klopfmittel (0,746) wurden 15 ccm dest. W. gegeben. Obgleich der starkste Korrosions- 
angriff gerade unter der W.-Gasolin-Grenze nahe dem Boden der Behalter stattfand, 
zeigten die Probeplatten allgemein gloichmaBige Verteilung der Korrosion. Die ge
spritzten Cd-tJberzuge schiitzen die Stahlbehiilter nach den Verss. beim Aufbewahren 
des Gasolins gegen Korrosion u. werden prakt. die Bldg. von Bodenschlamm auch 
bei' schweren Korrosionsbedingungen verhindern. Cd ist ein relativ teures Metali, 
der Preis ist rund 10-mal so hoch wie der des Zn. Dieser Faktor ist fiir die Aussichten 
der Anwendung dieses Metalls in gespritzter Form wichtig. In anderer Beziehung 
ist es nicht so teuer, Cd zu spritzen wie Zn. Es ist daher interessant festzustellen, 
daB in einer Gasolin-Seewasser-Mischung der vom Zn-tlberzug gebildete Schlamm 
40-mal so groB ist wie der vom Cd-Ubcrzug. Bei den andoren Gasolin-W.-Mischungen 
ist das Verhaltnis durchschnittlieh 15: 1. Diese Tatsache macht die Anwendung 
des Cd trotz seines hohen Preises moglich. Ein handelsiibliches Gasolin mit einer 
organ. Verb. ais Antiklopfmittel korrodiert starker ais gewohnliches Gasolin. Aber 
auch in diesem Falle erweist sich der gespritzte Cd-Uberzug ais sehr wirksam. Dio 
Menge des Bodenschlammes war unbedeutend u. prakt. nicht groBer ais in gewóhn- 
lichem Gasolin. (Ind. engin. Chem. 22. 119—21. Febr. 1930. Philadelphia [Pa.], 
Metals Coating Co. of America.) W i l k e .

Chilowsky, Neue Art der Vergasung vcm Schwerolen. Die stórende Bldg. von 
KoMe u. Teer wird bei der Vergasungsmethode des Vfs. vermieden; dies wird erreicht
1. durch Einblasen einer innigen Mischung von fein verteiltem Ol mit Luft, 2. durch 
Vorwarmung der Luft auf 500—700°, u. 3. durch eine besondere Einrichtung der 
Verbrennungskammer, dereń Wandę durch strómende Gase auf ca. 1000° gehalten 
werden. Mit Hilfe dieses Verf. konnen minerał, u. vegetabil. Schweróle fiir Motoren 
nutzbar gemacht werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 490—92. 14/2.
1930.) W r e s c h n e r .

F. L. Kallam und L. J. Coulthurst, Molekulargewichte von Absorptionsolen. Bei 
der Yorwendung von Erdgas zu Mischungen mit Gasolin werden zur Beurteilung der 
Brauchbarkeit die Molekulargewichte herangezogen. Eine Methode zu ihrer Er- 
mittlung auf Grund der Gefrierpunktemiedrigung wird angefuhrt. (Oil Gas Journ. 
28. Nr. 27. 50. 188. 21/ 11 . 1929.) Co n r a d .

W. Parchomenko, Reinigung von Schmierdlen mit den Riicksldnden der Schwefeł- 
saurereinigung. Der bei der Reinigung der Ole mit H2S04 gebildete „Sauregoudron“ 
(Sludge) kann nicht nur fiir die Reinigung von Zylinderólen, sondern auch fur die 
Reinigung von Transformatoren-, Spindel- u. Maschinenólen verwendet werden. 
Dor zweimal verwendete Situregoudron kann fiir die Asphaltgewinnung Verwendung 
finden. (Petroleum-Ind. Azerbeidschan [russ.: Aserbeidschanskoe Neftjanoe Chos- 
jaistwo] 1929. No. 10. 76—81.) S c h ó n f e l d .

S. Prokopp, Die Holztrankung zum Schulze gegen Fdulnis. Allgcmeiner t)ber- 
blick iiber die Ziele der Ilolzimjiragnierung u. die verschiedenen Verff. der Holztrankung. 
(Korrosion u. Metallschutz 5. Beiheft 73—75. 1929. Wehrenau.) S i e b e r t .

J. Schwyzer, Rationalisieren einer Laubholz-Destillalionsanlage. I.—IV. Mitt. 
Unter Zugrundelegung einer jahrlichen Verarbeitung von 200000 dz Laubliolz be- 
schreibt Vf., wie durch Anwendung groBraumiger Retorten u. yerbesserter Dreiblasen- 
systeme, Graukalkzers.-, Rohholzgeistreinigungs- u. Dest.-App. bedeutende Erspar- 
nisse in den Kosten der Arbeitslóhne, der Reparaturen u. der Steinkohlen erzielt u. 
diefAusbeuten der Fertigprodd. erheblich verbessert werden konnen. (Chem.-Ztg. 
54-65—66. 86—87. 106—08. 122—24. 29/1.1930.) S ie b e r t .

P. Mettgenberg, Fliissige Brennstoffe fur Dieselmotoren. (Automobiltechn. Ztschr. 
32. 620— 21. 10/10.1929. — C. 1930. I. 1562.) Co n r a d .
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Gustav Egloff und Edwin F. Nelson, Klopffester Treibstoff aus Pennsyhaniadl. 
An Hand eines aus Pennsylvania-Rohol gewonnenen Crackbenzins mit guten Klopfeigg. 
wird bewiesen, daB die Annahme nicht zutrifft, zur Herst. aromatenreicher Benzine 
seien hoher Druck u. hohe Temp. (Dampfphase) notwendig. Genaue Angaben iiber 
Arbeitsweise, Ausbeute u. chem. Daten werden gegeben. (Brennstoff-Chem. 11. 
91—94. 1/3. 1930.) Co n r a d .

Y. Nagai, Verhulung des Brennstoff klopfens. Die durch bessere Wirtschaftlichkeit 
ausgezeiehnete hóhere Verdichtung yerlangt kompressionsfeste Kraftstoffe. Die ver- 
schiedenen Theorien zur Erklarung des Klopfens werden kurz angefiihrt. (Journ. 
Fuel. Soc. Japan 8. 109—11. Nov. 1929.) Co n r a d .

Walter J. Podbielniak, Analyse durch fraktionierte Deslillation. Zur Unters. 
der Zus. von Erdgas, Gasolin, Motortreibstoffen eto. wird ein App. beschrieben, der 
bereits ausfuhrlich (C. 1929. I. 2606. II. 820) beschrieben worden ist. Es werden die 
moglichen Fehlerąuellen der Apparatur selbst, u. die durch den Ausfiihrenden bedingten 
genau diskutiert. An Hand vonBcispielen u. Kurven fur Nalurgasolin, Molortreibsioff etc. 
wird gezeigt, daB eine Genauigkeit der Analyse bis auf wenige Hundertstel %  bis zu 
7io%> na°l1 der Schwierigkeit der Trennung der Komponenten u. der Sorgfalt des 
Beobachters, erreicht werden kann. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 21. 161—66. 10/10.
1929.) L o e b . 

W. Teuscher, Beitrag zur Mełliodik der Fluorescenzanalyse. Beobachlungen an
Steinkohlenpech mul Erdólpech, sog. Bilumen. Eine neue Versuchsanordnung zum 
Nacliweis von Steinkohlenteerpech in Bitumen mittels einer HERAEUS-Analysenlampe 
besteht aus einem Holzklotz, der in geeigneter Weise zur Aufnahme von Reagenz- 
glasern ausgebohrt u. mit einem ,,Beobachtungsfenster“ versehen ist. (Chem. Fabrik
1930. 53. 12/2. 1930. Kóln-Nippes.) R. S c h m id t .

A. Dobrjanski und J. Chessin, Nitrobenzolmełhode zur Bestimmung aes Gehalls
an aromatischen Kohlenwasserstoffen. Vf. hat die Nitrobenzolpunkte (vgl. E r s k in e ,
C. 1926. II. 1357) von synthet. hergestehten KW-stoffen bestimmt. Naclistehend 
sind die Eigg. einiger neu hergestellter Verbb. angegeben: Pentan (aus Krasnodarer 
Bzn.), Kp. 36°, D .1715 0,6264. — n-Hexan, Kp. 69—70°; D.20, 0,6612. — Hczylalkohol, 
Kp. 133—136°. — Eexylbromid, Kp .28 52—54°; nD2° =  1,44 22; D .2°15 1,1301. — 
n-Heptan, dargestellt aus Butyraldehyd +  C3H 7C1. — Dipropylcarbinol, Kp. 149 
bis 150°. Bromid, K p .26 64—67°, nc2° =  1,44 28; D.2°i5 1,1096. — Melhylhexan (Iso- 
heptan) wurde aus C3H7Br +  Isobutyraldehyd dargestellt. Das erhaltene Bromid 
wurde in das Jodid u. dann in den KW-stoff verwandelt; Kp. 89—90°. — n-Octan, 
Kp. 125—125,5°. — n-Octylbromid, Kp. 198—202°, Kp .22 92—93°; nn2° =  1,116;
D .25,5 1,1099. — Methylheptan (Isooctan), dargestellt aus Isobutylchlorid u. Butyr
aldehyd; Kp. 112—116°; D .15I5 0,7035. — Sek. 2-Methyl-4-oxyheptan, Kp. 164—166°. 
Bromid, Kp .20 77—79°; nc2° =  1,4418; D .2016 1,05 66. — 2,5-Dimethylhexan (Diiso- 
butyl), Kp. 108—109°; D.16iS 0,6991. — 2-Methyloclan (Isononan), erhalten aus Iso- 
amylchlorid u. n-ButyTaldehyd; Kp. 141—143°; no20 =  1,4049; D .2°15 0,7278. — 
Isoncmylbroniid, K p .31 100—101°; nn20 — 1,4458; D .2°15 1,0583. — 2,7-Dimethyloclan 
(Diisoamyl), aus Isovaleraldehyd u. Isoamylclilorid, Kp. 160—161°, D .2°15 0,7492. 
Bromid, Kp .28 102—104°; nn20 =  1,4415; D.2°ls 0,9851. — 2,7-Dimelhyl-5-oxyoctan, 
Kp. 202—204°. — n-Dodecan, Kp. 212—215°; D.15i5 0,7510. — Dipropyloclan, Kp. 225 
bis 230°. — Hexadecan, dargestellt aus prim. n-Octylbromid u. durch Red. von Ceten 
aus Spermacet; Kp. 288—290°; nn2° =  1,4435; F. 18°. Bei samtliehen KW-stoffen 
wurde der Nitrobenzol- u. Anilinpunkt (NP. u. AP.) bestimmt: Pentan: NP. 24,4°, 
AP. 71,8°. Hexan: NP. 20,2°, AP. 69,0°. Heplan: NP. 18,9°, AP. 70,0°. Octan: 
NP. 19,6°, AP. 72,5°. Dodecan, NP. 27,0°, AP. 84,2°. Hezadecan: NP. 33,3°, AP. 95,1°. 
Isoheptan: NP. 18,3°, AP. 76,6°. Isooctan: NP. 10,6°, AP. 74°. Isononan: NP. 19,4°, 
AP. 75,0°. Diisobutyl: NP. 25,9°, AP. 76,1°. Diisoamyl: NP. 18,2°, AP. 75,9°. 
Telradecan: NP. 25,2°, AP. 81,2°. — Vff. untersuchten die N i t r o b e n z o l k o e f -  
f i z i e n t e n v o n a r o m a t .  K W - s t o f f e n  u. ihre Abhangigkeit von der Konz. 
Mit Normalbenzin ais Lósungsm. wurden (krit. Losungstemp. des Bzn. =  12°) fol- 
gende Koeffizienten (K.) erhalten: o-Xylol: 0—-2,5%, K. 1,32, 2,5—5%, K. 1,16; 
5—7,5%, K. 1,00; 7,5—10%, K. 0,80. — p-Xylol: 0—2,5%, K. 1,36; 2,5—5%, 
K. 1,16; 5—7,5%, K. 1,00; 7,5—10%, K. 0,72. — m-Xylol: 0—2,5%, K. 1,28; 2,6 
bis 5%, K. 1,12; 5—7,5%, K. 1,04; 7,5—10%, K. 0,64. Bei Zusatz eines Gemisches 
gleicher Teile Bzn. +  Toluol +  Xylol zu reinem Octan wurden folgende Nitrobenzol- 
koeffizienten erhalten: Konz. 0—2,5% 1,82; 2,5—5% 1,16; 5—7,5% 1,00; 7,5—10%
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0,88. Yon einer Konstanz des Koeffizienten kann also selbst bei niedriger Konz. der 
aromat. KW-stoffe nicht die Rede sein. Auch fiir die A n i l i n p u n k t e  wurde 
eine ahnliche Abhangigkeit von der Konz. festgestellt. 5% Bzl- in Heptan (AP. 57,5°) 
ergab den Koeffizienten 1,32, 10% 1.00. Aus obigen Verss. folgt, daB die Koeffizienten 
der aromat. KW-stoffe bei gleicher Konz. in reinem Methanbenzin u. in Methan- 
Naphthenbenzin die gleichen sind. Die durch die aromat. KW-stoffe erzeugte De
pression ist also von der Natur des Bzn. unabhangig. Nachstehend sind die Koef
fizienten u. der entsprechende Geh. an aromat. KW-stoffen fiir je 1° Depression nach 
Behandeln des Bzn. mit H2S04 zusammengestellt (die Zahlen sind in der Reihenfolge 
Depression, Koeffizient, Vol.-% aromat. KW-stoffe angeftihrt): 1°, 1,37, 0,8%; 
2», 1,34,1,5%; 3°, 1,30, 2,3%; 4°, 1,27, 3,0%; 5°, 1,24, 3,9%; 6*. i ,21, 4,8%; 7°, 1,18, 
5,8%; 8°, 1,15, 6,8% ; 9°, 1,12, 7,9%; 10°, 1,09, 9,1%; 11°, 1,06, 10,6%; 12°, 1,03, 
12,1%; 13°, 1,00, 14,0%. Sowohl die Nitrobenzol- wie die Anilinkoeffizienten zęigen 
eine starkę Abhangigkeit von der Konz. der aromat. KW-stoffe, ein ,,mittlerer“ Koeff. 
kommt demnach nicht in Frage. (Petroleum-Ind. Azerbeidschan [russ.: Aserbeid- 
schanskoe Neftjanoe Chosjaistow] 1929. No. 8—9. 80—85. Leningrad, Techn. Hoch- 
schule.) Ś c h o n f e l d .

H. O. Michael, Schmieroluntersuchung ohne chemische Kenntnisse. Zur Kontrolle 
der ólbeschaffenheit empfiehlt Vf. die Boraxprobe, die fiir die Emulgierfahigkeit und 
damit fiir die Brauchbarkeit von Turbinenschmieról einen Anhalt gibt. (Power 71. 
138—39. 28/1. 1930 Co n r a d .

Ottokar Smetana, Beitrdge zur Analyse der Kraftstoffe. Yf. kritisiert die zur 
Unters. von Kraftstoffen ublichen Methoden. Die Best. der Siedekurvo bedarf in ihrer 
bisherigen Ausfiihrung dringend der Verbesserung, da zwei Apparaturen fiir Gemisch- 
kraftstoffe zulassig sind. Die Verdunstungslinie ist nieht mit der Siedekurve iden- 
tisch u. wird in yerbesserter Form ais Methode empfohlen. Die zu empfindlichen 
Motorstórungen AnlaB gebenden verharzbaren Stoffe werden mit der Schwefelsaure- 
reaktion nicht scharf erfaBt, deshalb schlagt Vf. zur Kennzeichnung der Doppel- 
bindungen die Best. der Bromzahl vor, weist aber gleichzeitig auf den stórenden Ein
fluB yon Licht u. BromiiberschuB hin. Zur Aromatenbest. halt Vf. die Lóslielikeit in 
Anilin fiir geeignet, um aus der Volumendifferenz den Aromatengehalt anzugeben. 
Aus der D. des ausgeschiittelten Benzins kann auf den Geh. an Paraffinen u. Naph- 
thenen geschlossen werden. Kurven u. Abbildungen im Original. (Petroleum 25. 
1061—67. 31/7. 1929.) Co n r a d .

i Oscar C. Bridgeman, Der augenblickliche Sland der Arbeiłen iiber die Luftgleich- 
gewichtsdeslillation des Bureau of Slandards. Vf. gibt einen Tlberblick iiber den Stand 
der Luftgleichgewichtsdestillation, ihrer Beziehung zu der ublichen ASTM-Methode u. 
den daraus zu ziehenden Schliissen. Aus dem Yerh. der Kraftstoffe bei der Dest. im 
Luftgemisch lassen sich ihre Eigg. im Motor (Starten, Beschleunigen u. Schmieról- 
yerdiinnung) erkennen. Ausfuhrliche Tabellen, Nomogramme u. Kurven sind an- 
gefuhrt. (S. A. E. Journ. 25. 345—57. Okt. 1929.) Co n r a d .

R. Stansfield und F. B. Thole, Normung der Bestimmungsmethoden fiir Brenn- 
sloffklopfen. Es wird dargelegt, daB man bei Kraftstoffunterss. auch in verschiedenen 
Motoren gleiche Resultate erhalten kann, wenn man mit Standardkraftstoffen ver- 
gleicht u. sonst unter gleichen Bedingungen arbeitet. Der EinfluB der verschiedencn 
kontrollierbaren Variabeln wird nachgepriift u. festgestellt, daB Gemischverhaltnis 
u. Kompression den gróBten EinfluB haben. Ais Versuchsfehler wird bei der Methode 
mit „bouncing pin“ 2—0,25% Bzl. in Heptan angegeben. Heptan u. Bzl. sind zwar 
geeignete Standardkraftstoffe, aber zu schwer zu beschaffen. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 1. 98—105. 15/4. 1929.) CONRAD.

Donald A. Howes und Alfred W. Nash, Die Einwirkung von Kaliumpermanganat 
auf ungesattigte Kohlenwasserstoffe. Durch geeignete Modifikationen der Best. von 
ungesalt. KW-stoffen mittels der Bromzahl einmal nach dem Verf. von Mc I l h i n e y  
(Journ. Amer. chem. Soc. 21 [1899]. 1084) u. dann nach F r a n c is  (C. 1926. II . 2649) 
gelang es, fur folgende untersuchte KW-stoffe sehr genaue u. zuverlassige Ergebnisse 
zu erhalten: Penten-2, Triniełhylathyhn, Cyclóhexen, Octen-1, Octen-2, cc-Melhyl- 
p,f}-diathylathylen, CH3-CH: C(C2H5)2, Diisóbulylen (f.l,d,5-Trimethyl-fj-penlen) u. Di- 
aniylen (p,y,d,d-Tetramethyl-(}-hexen). — Bei vergleichenden Verss. zur Prufung des 
Einflusses von Zeit, Konz. u. Temp. auf die Oxydation von fl. gecracktem Petroleum 
mittels alkal. KMnÓ4-Lsg. ergab sich die Temp. ais die wiehtigste Variable. Es erwies 
sich ais gut, in einem App. (Abbildung) zu arbeiten, der langere Zeit bei konstanter
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Temp. gehalten werden konnto. Da die Wrkg. von alkal. KMnO., auf ungesatt. KW- 
stoffe mit der Temp. zunimmt, wurde an einer Reihe von aromat. KW-stoffen ermittelt, 
daB diese bei 0—2° yon KMnÓ4 nicht angegriffcn wurden, u. die Oxydation einer 5°/oig. 
Lsg. reiner ungesatt. KW-stoffe oder dereń Gemische in n-Heptan oder Leicht- 
petroleum mit 2%ig. alkal. KMn0.r Lsg. wahrend 6 Stdn. durchgefiihrt. Wahrend 
jS-Penten; Trimetbylilthylen u. Cyclohexcn yerlialtnismaBig leicht oxydiert werden 
u. die Rk. nach 5 Stdn. beendet ist, sind Diisobutylen u. Diamylen iiberraschend be- 
standig. Ohne Zufugung yon Alkali verlief die Oxydation immer bedeutend langsamer. 
Es war also unter den untersuchten Verhaltnissen unmoglich, ungesatt. KW-stoffe 
quantitativ aus Motorbrennstoffen mittels Permanganat unter Bedingungen zu ent- 
fernen, bei denen aromat. KW-stoffe nicht angegriffen werden. — In  einer Delco- 
prufmaschinc wurden die Antiklopfwerto der 20%ig- Lsg. in Standardbrennstoff 
bestimmt yon Cyclohezen, p-Penten, Trimethylathylen, Diisobutylen, Diamylen, ge- 
wohnlichem Diamylen (2 Fraktionierungsprodd. der Sharples Solvents Corp., wahr- 
scheinlich Isomerengemisch), Bzl., Toluol u. Cyclohemn, wobei die ungesatt. aliphat. 
KW-Stoffe bessere, aber yoneinander yerschiedene Antiklopfwerte aufwiesen ais die 
aromat. — Im allgemeinen waren die ungesatt. KW-stoffe um so weniger wirksam 
ais Antiklopfmittel, je empfindlicher sie gegen Oxydation waren. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 49. Transact. 113—19. 28/2. 1930. Birmingham, Univ.) B e h r l e .

John M. Campbell, Wheeler G. Lovell und T. A. Boyd, Klopfeigenschaften 
einiger V erbindungen, die ais Stawlardkraftstoffe f  iir Klopfwertbestimmung ■ geeignet 
sind. Bei allen iiblichen Methoden ist dio Wahl eines Bezugkraftstoffes notwendig, 
um yergleichbare Werte zu erhalten. Es werden die Klopfwerte durch die Verdichtungs- 
yerhaltnisse boi intermittierendem Klopfen fur die hauptsachlich in Frage kommenden 
Stoffe angegeben. n-Heptan wird am geeignetsten gehalten, die untere Grenze einer Skala 
zu bilden, die Klopfwerte von yerschiedenen Mischungen zweier chem. reiner Kórper 
enthalt. Fiir die obere Grenze werden Benzol, Toluol, Cyclohemn, Alkohol u. Isooctan 
vorgeschlagen. Zur einwandfreien Durehfiihrung derartiger Bestst. sind Maschine, 
Methode u. Kraftstoff unbedingt festzulegen u. anzugeben. Durch ausfiihrliche Tabellen, 
Kurven u. Abbildungen werden die Versuchsergebnisse belegt. (S. A. E. Journ. 26. 
163—68. Oil Gas Journ. 28. Nr. 36. 42 u. 104. Febr. 1930.) Co n r a d .

George Granger Brown und Harry E. Zuck, Oenaue Klopfwertbestimmung. 
Von allen yorgeschlagenen Methoden erscheinen Vff. die mit n-Heptan u. Isooctan 
arbeitenden am besten, da bei Verwendung von Bzl. oder A. der yerschiedene chem. 
Charakter zu beriicksichtigen ist. Angaben der Vff. beziehen sich daher auf reinstes 
Heptan, dessen Mischungen in einem Einzylindermotor mit yeranderlicher Kom- 
pression erprobt wurden. Zur genauen Betriebsstoffkontrolle wurde eine Boseh- 
pumpe yerwendet, die bessere Dosierung ermóglicht ais der gewóhnliche Vergaser. 
Zur Erkennung des Klopfens wurden alle Vorrichtungen (bouncing pin etc.) erprobt, 
doch das Gehór ais sicherstes beibehalten. Zahlen, Kurven u. Tabellen im Original. 
(Oil Gas Journ. 28. Nr. 34. 44 u. 103. 9/1. 1930. Co n r a d .

Arch. L. Foster, Neue Klopfmepvorriclitung. Der yon der E t h y l - G a s o l i n e -  
C o r  p. herausgebraclitc „bouncing pin“-Indicator wird in seiner yerbesserten Aus- 
fiihrung besprochen. (National Petroleum News 2 2 . Nr. 8. 24—25. 19/2. 1930). Co n r .

H. Baer, Die Bestimmung des Staubgehaltes im Schwaden der Braunkohlen-Brikett- 
fabriken. Ausgehcnd von den Verhaltnissen bei der Schlot- u. Innenentstaubung 
werden die Schwierigkeiten der Staubbest. im Roh- u. Reinschwaden besprochen. 
Wahrend fiir den Rohschwaden nur dio Wagung des ausgeschiedenen Staubes genaue 
Werte gibt, kann man im Reinschwaden mit Probefiltern arbeiten. Darauf folgt eine 
Beschreibung eines Probefilters u. die Berechnung des Schwadenvol. aus den gemessenen 
Kondensat- u. Luftmengen. (Arch. Warmewirfcsch. 11. 92—94. Marz 1930.
Breslau.) SPLITTGERBER.

Eesti Patendi Aktsiaselts, Tallinn, Estland, Trochiung und Destillation fester 
bituminóser Stoffe. Die Ausgangsstoffe werden in Karren mit gasdurchlassigem Boden 
verladen u. durchlaufen in diesen einen Ofen, der in yerschiedene Kammern ein- 
geteilt ist, die zum Trocknen, Destillieren u. Kiihlen dienen. Bei der Dest. wird iiber- 
hitzter Dampf eingeblasen. Zwischen den Hauptkammern sind Kammern zwischen- 
geschaltet, die ais Schleusen dienen. (E. P. 307795 vom 8/3. 1929, ausg. 8/5. 1929 
Prior. 13/3. 1928.) “ D ebsin .
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C. Geissen, Berlin, Troćknung und Destillation von Brennstoffen. Pulverfórmige 
Brennstoffe, z. B. broeklige Braunkohle, wird wahrend des Troeknens, der Tieftemp.- 
Yerkokung, der Ent- oder Vergasung mit Spulgasen oder h. Diimpfen auf einer liori- 
zontalen Platte behandelt, in der sich senkrechte Lócher, die mit pilzformigen Ein- 
siitzen iiberdeckt sind, befinden, so daB zwar die Gase eintreten, aber kein Brennstoff 
nach unten durchfallen kann. (E .P . 310 032 vom 12/4. 1929, Auszug yeroff. 12/6.
1929. Prior. 20/4. 1928. F. P. 673 060 yom 13/4. 1929, ausg. 10/1. 1930. D . Prior. 
20/4. 1928.) D e r s i n .

L. C. Karrick, V. St. A., Destillation fester Brennstoffe. Steinkohle, Olschiefer 
Braunkohle, Pech oder Holz werden in einer oder mehreren Vertikalretorten, die konti- 
nuierlich arbeiten, unter Durchleiten von uberhitztem Wasserdampf destilliert, wobei 
die heiBen, von einer Retorte kommenden Dilmpfe in einem Warmeaustauscher zur 
Erzougung yon Dampf yerwendet werden, der zur Einfiihrung in die nachste Retorte 
der Serie oder anderweitig yerwendet werden kann. Auch in den durch eine Art Schleuse 
in einen unteren Teil des Ofens iiberfiihrten heiBen Koks wird Dampf eingeblasen, 
der hier gleiehzeitig den Koks ablóscht u. selbst uberhitzt wird. (E. P. 322 502 vom 
7/7. 1628, ausg. 2/1. 1930.) D e r s i n .

K. Koller, Budapest, Gaserzeuger, bei dem der obere zur Besehickung dicnende 
Teil mit einem Einsatż yon geringerem Durclimesser yersehen ist, so daB die Brenn- 
stoffsohicht eine kon. Form annimmt u. das oben entweichende Gas frei von Staub ist. 
(E. P. 309874 yom 16/4. 1929, Auszug yeroff. 12/6.1929. Prior. 16/4.1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gaserzeuger. Der Rost des 
Generators ist so gestaltet, daB die Richtung des eintret-enden, die Vergasung be- 
wirkenden Gases wenigstens einmal wahrend seines Durchganges durch den Rost in 
einem Winkel yon 180° geiindert wird. Die Roststangen sollen U-fórmig im Quer- 
schnitt sein, aueh konnen sie mit feuerfesten Stoffen oder Fe-Ni-Cr-Legierungen aus- 
gekleidet sein. (E .P . 322553 yom 14/9. 1928, ausg. 2/1. 1930. Zus. zu E. P. 214 544; 
C. 1928. I. 869.) D e r s i n .

Karl Sassenhoff, Langendreer i. W., Verfahren zum Verkoken von Brennstoffen in 
mittelbar beheizten Verkokungskammern, dad. gek., daB jede zweite Heizwand nur 
so weit beheizt wird, daB die von ihr abgegebene Warmemenge ausreicht, um die in 
der frisch eingefiillten Kohle enthaltene Feuchtigkeit auszutreiben u. hóchstens die 
Kohle in den piast. Zustand uberzufiihren, jedoch ohne daB es zur Bldg. einer Teer- 
naht oder jfiTofcsbldg. in dem von dieser Heizwand aus beheizten Teil des Kohlekuchens 
kommt. — Die Dest.-Gase sollen durch die schwacher beheizte Wand abgezogen werden, 
wodurch das Cracken der Gase yermindert wird. Bei der einseitigen Wandbeheizung 
treten die Treibdriicke, die bei Einsatz treibender Kohle sehr erheblich sein konnen, 
hintereinander auf, wahrend sich diese Drucke bei zweiscitiger Wandbeheizung 
addieren. (D. R. P. 491 312 KI. lOa yom 15/3. 1929, ausg. 8/2. 1930.) D e r s i n .

Woodall-Duekham (1920) Limited, Sir Arthur McDougall Duekham, 
Ernst Woodhouse Smith und Thomas Campbell Finlayson, London, Verfahren 
zum Verkoken von Brennstoff in  stehenden Iłetorten, dad. gek., daB die Mischung derart 
zusammengesetzt wird, daB die der Retorte zugefiihrton Briketts erweichen, ihre ur- 
spriingliche Form yerlieren u. zu einer M. zusammenbacken, bevor sie in der Zone 
der .Kofesbldg. ankommen, wodurch der erhaltene Koks ahnhch demjenigen wird, der 
durch Yerkokung einer backenden Kohle unter sonst gleichen Bedingungen gewonnen 
wir<l- — Man yerwendet z. B. eine Mischung von 60% stark u. 40% nicht backender 
Kohle oder 70% backender Kohle u. 30% Koks zur Pressung der Briketts. (D. R. P.
490 397 KI. lOa yom 21/6. 1925, ausg. 28/1. 1930. E. Prior. 1/8. 1924.) D e r s i n .

G. C. Hurrell, London, Bituminose Emulsionen. Bituminose Stoffe werden bei 
Ggw. eines Sehutzkolloides oder einer kleinen Menge Alkali mittels Kolloidmuhle in 
W. emulgiert u. die Emulsion mittels kolloiden Tons, z. B. Bentonit, stabilisiert. 
(E. P. 315 495 yom 25/4. 1928, ausg. 8/ 8. 1929.) K u h l i n g .

Crown Rock Co., iibert. yon: Charlton Wilder, Cincinnati, V. St. A., Asphalt- 
einulsionen. Maltha, ein an ungesatt. KW-stoffen reiehes Naturerzeugnis, welehes 
yiscoser ais Petroleum u. weniger viscos ais Asphalt ist, dient ais Emulgierungsmittel. 
Es wird, gegebenenfalls in Mischung mit fein yerteilter Si02, innig mit W. gemischt, 
in die lebhaft bewegte Mischung Asphalt eingetragen u. die M. gegebenenfalls durch 
Erhitzen entwassert. (A. P. 1747653 vom 26/10, 1927, ausg. 18/2. 1930.) K u h l .
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Koks- u. Halbkoks-Brikettierungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin, und Ludwig 
Weber, Verfahren zum Erzeugen von Koks durch Yerkoken von Steinkohlenbriketten, 
dad. gek., daB die gemaB D . R. P. 471358 hergestellten Briketts bei den fiir die Hoch- 
temperaturverkokung iiblichen Tempp. yerkokt werden, wobei Vorkehrungen ge- 
troffen werden kónnen, daB die Erhitzung der Briketts schnell erfolgt. — Es sollen 
aueh hier die im Hauptpatent genannten Bindemittel benutzt werden. Man erhalt so 
aus Nichtkokskohlen einen stiickigen Koks von guter Festigkeit. (D. R. P. 491 210 
KI. lOa yom 31/3.1928, ausg. 7/2.1930. Zus. zu D. R. P. 471358; C. 1929. I. 
1644.) D e r s i n .

Richard Peige, Berlin-Reinickendorf, Verfahren zum Ablóschen von feink&rnigem 
Koks oder Halbkoks, dad. gek., daB das feinkórnige Gut in einem Luft- oder Gasstrom 
fein verteilt wird u. gleichzeitig mit beispielsweise durch Einspritzen fein verteiltem 
Wa-sser gleichmaBig in innige Beriihrung gebracht wird. — Die W.-Zufuhr soli mit 
der pneumat. Fórderung des feinkómigen Gutes yereinigt sein u. die IF.-Einspritzung 
soli in den Rezipienten der pneumat. Fórderanlage, in die Fórderleitung oder beide 
zugleicherfolgen. (D. R. P. 491 592 KI. lOa vom 4/6. 1926, ausg. 13/2. 1930.) D e r s i n .

Empire Gas and Fuel Co., Dover, Delaware, ubert. von: John Charles Walker, 
El Dorado, Kansas, V. St. A., Oxydation von Kohlenwasserstoffen. (E. P. 295 356 
vom 30/7. 1928, Auszug veróff. 3/10. 1928. A. Prior. 10/8. 1927. — C. 1929. II. 3091 
[F. P. 657 394].) S c h o t t l a n d e r .

N, V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Destruktive Hydńerung 
von Kohle u. dgl. in mehreren Slufen, wobei Druck, Temp., Hr Konz. u. die yerwendeten 
Katalysatoren so geregelt werden, daB in der 1. Stufe die Bldg. gasformiger u. niedrig 
sd. Prodd. vermieden wird, wahrend in den Endstufen die Entstehung dieser Stoffe 
begiinstigt wird. Die in jeder Stufe gebildeten gasformigen Prodd. werden noch h. 
entfemt. Fiir die 1. Stufe sind ais Katalysatoren Mo oder seine Verbb., mit oder ohne 
Zusatz yon J 2 geeignet, wahrend J 2 oder seine Verbb. in den weiteren Stufen yerwendet 
werden. Man erhitzt z. B. 203 g gemahlene Carisborg-Briketts, die 181,5 g Kohle enthalten, 
mit II2 unter 100 a t Druck auf 425—460° in Ggw. einiger g MoOs. Nach Entfemung 
gasformiger Prodd. wird der Riickstand mit I l2 unter Druck auf 490° in Ggw. kleiner 
Mengen J 2 erhitzt. Die Ausbeute an fl. Prodd. betragt 45°/0 vom Gewicht der Kohle. 
(E. P. 309 859 vom 27/2. 1929, ausg. 12/6. 1929. Prior. 16/4. 1928. F. P. 671974 
vom 23/3. 1929, ausg. 20/12. 1929. Holi. Prior. 16/4. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Destruktive Hydrierung von 
Kohle u. dgl. Bei der Aufheizung des Ausgangsmaterials von 300° bis zu der Hy- 
drierungstemp. wird die nótige Warme dem Materiał im Gemisch mit wenigstens einem 
Teil des Hydrierwasserstoffs zugefiihrt. Man mischt Braunkohle mit einem hochsd. 
Kohlehydrierungsól u. pumpt die Mischung durch eine Heizschlange aus Siemens- 
Martinstahl, wodurch sie auf 320° angewarmt wird. Etwa 30°/0 des im Gegenstrom 
zu dem abstrómenden Hydrierungsprod. angewarmten II2 werden dem Kohle-Ólgerai&ch. 
nun beigemischt, worauf es in einer Schlange aus niedrig legierten Stahlen auf 430° 
yorgewarmt wird, um yon dort in die Rk.-Kammer unten einzutreten. Der ubrige H2 
wird in einer anderen Schlange gleichfalls auf 430° yorgewarmt u. tritt ebenfalls yon 
unten in den senkrecht stehenden Rk.-Ofen. Die Rk.-Prodd. treten oben aus. (E .P . 
322489 yom 3/9. 1928, ausg. 2/1. 1930.) D e r s i n .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz und J. Varga, Budapest, 
De$truklive Hydrierung von Kolde u. dgl. unter hohem Druck u. bei hoher Temp. in 
Ggw. yon H28  u. Mo oder W oder beiden u. ihren Verbb. D er H2S-Geh. kann zwischen
1 u. 12 Gewichts-°/o des Ausgangsstoffes schwanken, je nach dem Materiał, das be
handelt werden soli. Aktivatoren wie B(OH)3 u. CV-Verbb. kónnen zugesetzt werden. 
Der II2S  kann durch Zusatz yon freiem S, Alkali• oder Erdalkalisulfiden oder organ. 
iS-Verbb. wie Thiophen u. CS2 erzeugt werden. Die Prodd. der Hydrierung sind meist 
yóllig gesatt. KW-stoffe, aromat, u. hydroaromat. KW-stoffe, frei von 0 2, S  u. N 2, 
die ohne weitere Behandlung ais Motorbetriebsstoffe u. Schmieróle geeignet sind. (E. P. 
313505 vom 12/6. 1929, Auszug yeróff. 8/ 8. 1929. Prior. 12/6. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kohlen- 
teasserstoffen, Alkoholen, Sauren, Ketonen, Estern u. dgl. durch Katalyse von KoMen- 
stoffoxyden und Wasserstoff unter hohem Druck. Neben den fiir die Rk. nótigen Gasen 
CO u. II2 sollen wenigstens 40 Vol.-% Fremdgase wie CHA, C2IIe, N 2 oder Edelgase 
vor, zu Begmn oder wahrend der Rk. eingefiihrt werden. Dadurch sollen Uberhitzungen, 
die zur Abscheidung von C am Katalysator fiihren, sicher yermieden werden. In  gleicher
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Weise wirkt auch die Kiihlung der Rk.-Rohre durch Oberleiten des kalten Ausgangs- 
gases. Ais Katalysatoren sollen fiir die Herst. von K  W-stoffen Fe u. Co, fiir Alkohole. 
u. dgl. Fe, Cd u. Cu oder KZn u. Cr oder ZnCr u. Mn verwendet werden. Die Rk.-Gase 
sollen frei von C02, iS-Verbb. u. Eisencarbonyl sein. Man leitet z. B. ein Gemisch von 
CO u. II2, das 65% CI1K u. 10% N 2 enthalt, im Kreislauf unter Druck uber einen Fe, 
Cu u. K2C03 enthaltenden Kontakt u. erhalt ein Gemisch yon fl. u. gasformigen KW- 
stoffen. Die umgesetzten Gasbestandteile werden durch Zufubr yon Wassergas ersetzt. 
(E. P. 313 467 yom 9/2. 1928, ausg. 11/7. 1929. Zus. zu E. P. 266405; C. 1928. 
I. 584.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Gres., Frankfurt a. M., Herstellung von niedrig sie- 
dentkn und ungesattigten Koldcnwasserstoffen aus Kohlenstoffoxyden und Wasserstoff 
bei erhóhter Temp. u. bei beliebigem Druck in Ggw. von Katalysatoren, die neben 
Metallen der 8. Gruppe AlkalivcThh. u. geringe Mengen S, Se oder Te in freiem oder 
gebundenem Zustande enthalten. Die erhaltenen fl. Prodd. sollen ais Antiklopfmittel u. 
zur Herst. yon Schmier- u. Isolicrólen durch Kondensation mit AlCl3, Borfluorid oder zur 
Herst. yon Benzol-KW-stoffen u. Alkoholen, Olykolen u. dgl. dienen. Die Katalysatoren 
werden durch Zusatz entsprechender Mengen von Alkalisulfiden oder Hydrosulfiden zu 
den Metallhydroxyden, die aus Lsgg. mit NI13 oder Alkali gefallt sind, liergestellt. 
Zu den Metallen der 8. Gruppe kann man noch Cu, Ag, Au, Cd u. dgl. u. auch Alkali- 
chloride zusetzen. Man erhalt z. B. mit einem FeCo-Kaliumsulfidkatalysator bei 267° u. 
gewótmlichem Druck fl. KW-stoffe, yon denen 10% >  180° sieden. (E. P. 322 284

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Rudolf Wietzel, 
Ludwigshafen a. Rh. und Conrad Pfaundler, Oppau, Herstellung von Benzolkohlen- 
uasserstoffen durch Wdrmekondensalion von Olefinen zu fliissigen Kohlenioasserstoffen 
und Dehydrierung dieser. (Can. P. 273 210 yom 27/12. 1926, ausg. 16/8. 1927. —
C. 1928. I. 777 [F. P. 626 117].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: Hermann Suida, 
MOdling, Osterreich, Herstellung atliylenreicher Gase. (A. P. 1726 048 yom 24/6. 
1924, ausg. 27/8.1929. Oe. Prior. 26/6.1923. — C. 1925.1. 2132 [F. P. 683 425].) D e r s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Kohlemmsser- 
stoffen durch Uberleiten in Dampfform oder durch Erhitzen in fliissiger Phase mit H2 
in Ggw. yon Katalysatoren, die gegen S  giftfest sind, bei Tempp. von 300° oder hóher 
u. bei Drucken von >  10 at in der Weise, daB eine betrachtliche Bldg. von niedriger 
sd. Prodd. nicht eintritt. Ais Katalysatoren dienen die Elemente der 6. Gruppe oder 
Co oder seine Verbb. Die iS'-Verbb. werden in H2S  iibergefiihrt. Ais Katalysatoren 
konnen ferner Metallsulfide der Fe- Gruppe zusammen mit Metalloiden, aktiver Kolde, 
Koks, Oxyden u. Hydrosyden dienen, z. B. CoS, FeS, ZvS, NiS, MnS, auch im Gemisch 
mit Mo, Cr, U, W u. dereń Verbb. wie Mo03, NIl.-Molybdat, WS2, W03, Cr{OIi)3, 
U02. Diese Katalysatoren konnen ferner Ag, Cu, Ca, Pb, Bi, Sn  oder ihre Verbb. u 
schwer reduzierbare Metalloxyde wie MgO, L i2C03, B(OH)3, A l203, seltene Erden, u. 
schwer reduzierbare Oxyde der 4. Gruppe enthalten. — 10 Verfahrensbeispiele, in denen 
durch Hydrierung von Kohle u. Mineralolen erhaltene Benzine, Crackbenzine, Braun- 
kohlenteer, Rolibenzol, Schwelteerfraktionen u. amerikan., hochsd. Rohol behandelt 
werden. (Aust. P. 17448/1928 yom 18/12. 1928, ausg. 27/8. 1929.) D e r s i n .

Selden Co., Pittsburg (V. St. A.), iibert . von: A. O. Jaeger, Crafton (Penn- 
sylyanien), Reinigung aromatischer Yerbindungen durch katalyt. Oxydation der Ver- 
unreinigungen. Z. B. werden insbesondere aromat. KW-stoffe, wie Anthracen, Naph- 
thalin u. Bzl. enthaltende Leichtole in der Dampfphase durch teilweise katalyt. Oxy- 
dation gereinigt. Ais Katalysatoren dienen Oxydationskatalysatoren, die durch Zusatz 
einer Alkali-, Erdalkali- oder Erdmetallverb. eines Metalls, das schwer reduzierbare 
Oxyde bildet, stabilisiert werden. Z. B. wird Anthracen vom Carbazol befreit ohne 
das anwesende Phenanthren zu zerstoren, dabei entsteht nebenher Maleinsaure. ■— 
Fe-Ti-Oxyd (Umenit) wird mit KOH, Na2C03, Rb- u. Cs-Oxyd oder mit K 2C03 oder 
SrO gemischt u. auf Bimsstein aufgetragen. Das Ti-Oxyd wird eventl. durch A1-, 
Zr-, Ce-, Th- oder Ni-Oxyd oder durch Co02 (?) ersetzt. Rohanthracen wird in einenLuft- 
strom yon 200—260° eingespritzt u. uber den Katalysator bei 380—440° geleitet. 
In der Patentschrift sind noch zahlreiche Beispiele yon Katalysatoren u. Ausfiihrungs- 
formen des Verf. beschrieben. (E. P. 299419 yom 8/10. 1928, Auszug veróff. 19/12.

vom 11/10.1928, ausg. 27/12. 1929.) D e r s i n .

1928. Prior. 26/10. 1927.) M. F. M u l l e r .
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Adolf Spilker, Duisburg-Meiderich, Gerhard Spilker, Rodlebon b. Rosslau, und 
Gesellschaft fiir Teerverwertung m. b. H., Duisburg-Meiderich, Verfąhren zur 
Reinigung von Naphthalin, dad. gek., daB das unreine, weder chem., noch durch 
Pressen vorbehandelte Naphthalin mit Lauge behandelt u. nachfolgend dest. wird. — 
Schleudergut mit 75—80°/o Naphthalin wurde bei Schmelztempi mit 15% NaOH-Lsg. 
von D. 1,1 behandelt. Nach Abziehen der Natronlauge u. Waschen mit W. wurde 
das Gut in einer Kolonne fraktioniert dest. Man erhalt GO—65% eines iiber 79° er- 
starrenden u. 10% eines zwisehen 78 u. 79° erstarrenden Naphthalins. (D. R. P. 
490 080 KI. 12o vom 10/5. 1927, ausg. 25/1. 1930.) D e r s i n .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Vorrichtung zur Kry stalli sati on von Naph
thalin, bestehend aus einem mit einem Siebeinsatz yersehenen Krystallisierkasten mit 
Absaugyorr., dad. gek., daB in einem Krystallisierkasten ein Siebkasten jn it geringem 
Zwischenraum angordnet, durch eine geeignete Vorr. herausnehmbar u. zu einem 
Sammelraum yerfahrbar gemaeht ist, wobei der Siebkasten mit einer beweglichen 
Seitenwand ausgestattet ist, um die Entlecrung des Gutes in den Sammelraum zu er- 
leichtern. — Die Stirnwand jedes Kastens ist ais Klappe ausgebildet, welche in ge- 
offnetem Zustande ais Schurre die Entleerung des schraggestellten Kastens erleichtert. — 
Durch die Vorr. soli die Entolung von krystallisiertem Naphthalin erleichtert werden. 
(D. R. P. 490 954 KI. 12r vom 7/8. 1927, ausg. 5/2. 1930.) D e r s i n .

Gesellschaft fiir Teerverwertung m. b. H. und Otto Kruber, Duisburg- 
Meiderich, Verfahren zur Gewinnung von Diphenylenoxyd aus Steinkohlenteer, dad. 
gek., daB man zuerst aus einer geeigneten Fraktion des Tcerdestillates die Haupt- 
menge des Acenaphthens durch Krystallisation aus Bzl., seinen Homologen oder 
anderen ahnlich wirkenden Losungsmm. abtrennt, dann alle anderen Begleitstoffe 
durch Sulfonierung bei einer 50° nicht wesentlich iibersteigenden Temp. entfernt u. 
das dabei unąngegriffen bleibende Diphenylenosyd durch Dest. u. Krystallisation 
weiter reinigt. — Z. B. lost man 100 kg einer an Diphenylenoxyd reichen, gróBten- 
teils krystallinen Teerfraktion unter Erwiirmen in 80 1 Xylol, sćhleudert das beim 
Erkalten ausgeschiedene Acenaplithen (40 kg) ab, gibt 48 kg konz. IUSOA bei 40—50°, 
zu, riihrt 4 Stdn., yersetzt dann mit 40 1 W. u. trennt die entstandenen Sulfosauren 
ab. Die Xylollsg. wird neutralisiert u. das Xylol abdest. Es hinterbleiben 40 kg Di- 
phenylenoxyd, das nach dem Umkrystallisieren aus A. bei 85° schmilzt. (D. R. P.
491 594 KI. 12q vom 17/11. 1928, ausg. 13/2. 1930.) NOUYEL.

Ges. fiir Linde’s Eismaschinen, Akt.-Ges., Hollriegelskreuth bei Miinchen. 
Reinigen von Koksofengasen. Zur Entfernung von Stiekoxyden, cycl. Diolefinen u, 
Ketonen werden die Koksofengase gekuhlt u. mit adsorbierenden Substanzen behandelt, 
welche gegebenenfalls gleichzeitig eine katalyt. Rk. zwisehen den Stoffen hervorrufen. 
Es bilden sichNitro-KW-stoffe, die sich in Kohle, C02, W. u. N zers. lassen. Akt. Kohle 
u. Silicagel werden ais Adsorbentien verwendet u. konnen mit Metallen oder Metall- 
salzen impragniert wrerden. Die Regeneration der Adsorbentien geschieht durch Er
hitzen in N. Die Ausgangsgase werden yorteilhaft vor der Behandlung von hoheren 
Bzl.-KW-stoffen, von H 2S, C02 u. W. befreit. (E. P. 316 948 vom 6/ 8. 1929, Auszug 
yeroff. 2/10. 1929. D. Prior. 6/ 8. 1928.) H o r n .

L’Air Liąuide, Soc. Anon. pour l’fitude et l’Exploitation des Proćedes
G. Claude, Paris, iibert. von: Georges ciaude, Paris, Reinigung von Koksofengasen 
und dergleichen. (A. P. 1717761 vom 4/11. 1926, ausg. 18/6. 1929. F. Prior. 17/11. 
1923. — C. 1925. II. 119 [F. P. 585979].) ' R. H e r b s t .

Heinrich Koppers, Essen, Oaswasche heifler Kohlendestillationsgase fiir Anlagen 
zur Gewinnung vonNebenerzeugnissen durch Zufiihren ammoniaklialtigen Kondensats im 
bestandigen Kreislauf, 1. dad. gek., daB das iYi/3-haltige Kondensat mit leichtfl. 
KW-stoffen der Teerdest. u. der Benzoilabrik gemischt wird, um Ansatze yon yer- 
dickten organ. Ausscheidungen in der Kuhlvorr. zu vermeiden. — 2. Gaswasche nach 
Anspr. 1, dad. gek., daB aus dem anfallenden Teer in einer Vakuumdest. W. u. die 
leichteren KW-stoffe wiedergewonnen werden. — Die dem Teer entzogenen u. die 
aus der /ieazo/fabrik fiir die Zwecke des Verf. gewonnenen Ole werden yor der Wieder- 
verwendung einer Wasche unterzogen, wobei sie Sauren u. Basen ausscheiden. (D. R. P- 
491297 KI. 26d vom 19/11. 1926, ausg. 8/2. 1930.) D e r s i n .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Verfahren und Einrichtung zur Erzeugung non 
hochgespanntem Dampf, Wassergas und Schwefel mittels einer Kokslóschanlage, dad. gek., 
daB das Dampfgasgemiseh im Gegenstrom zum Spritzwasser u. zum K esse lsp e isew a sser  
so gefiihrt wird, daB es zwecks stufenweiser Ausnutzung hintereinander das Heiz-



1 9 3 0 .  I . H x(x. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t i o n  u s w . 2 0 6 9

róhrensystem eines Dampferzeugers, einen Speisewasservorwarmer mit unter Atmos- 
pharendruck stehendem W. u. ein in einem offenen W.-Behalter angeordnetes Rohr- 
system durchlauft: wobei Wassergas ais solches gewonnen u. abgefiihrt wird, wahrend 
im Gegenstrom W. in der Weise erwarmt wird, daB es zunachst den offenen W.-Be- 
hiilter, dann nach Passieren einer Pumpe unter Druck den Speisewasservorwarmer 
durchstrómt u. in iiber 100° erwiirmtem Zustande in den Dampferzeuger u. ais Lóseh- 
wasser in den Loschbehalter gelangt. — 11 Untcranspriiche. — Der von der Koks- 
lóschkammer kommende S-haltige Dampfstrom wird vor dem E intritt in das Rohren- 
system durch einen mit Kalk oder Alkali gefiillten Behalter geleitet, um S  abzuscheiden. 
(D. R .P . 490 981 Kl. lOa vom 5/7.1925, ausg. 5/2.1930.) D e r s i n .

Compagnie Internationale pour la Fabrication des fissences & Petroles,
Paris, Entschwefelung von Gasen. (Ung. P. 98 053 vom 5/10. 1928, ausg. 1/8. 1929.
F. Prior. 6/10. 1927. — C. 1929. II. 2404 [F. P. 654 241].) G. KoNIG.

Koppers Co., Pittburg, Penns., V. St. A., Wiederbelebung von aufgebrauchten Gas- 
icaschflussigkeiłeji, die zur Gasreinigung von sauren Bestandteilen gedient haben, dad. gek., 
daB die Gaswasch-Fll., gegebenenfalls in der Warme, mit brennbaren Gasen behandelt 
werden. Die aufgebrauchte Gaswasch-Fl. kann durch eine Teilmenge des gereinigten 
Gases regeneriert werden, welche dann verbrannt wird, auch kann das Gas vor dieser 
Behandlung erhitzt werden oder es kann die aufgebrauchte Gaswasch-Fl. vor der 
Behandlung mit dem brennbaren Gas auf 85° erhitzt werden. Ais Gaswasch-Fl. soli 
eine alkal. Fl., z. B. eine Lsg. von Na2C03, dienen. (D. R. P. 492 522 Kl. 26d vom 
29/12. 1927, ausg. 24/2. 1930. A. Prior. 22/1. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gaserzeuger. Bei der Herst. 
von Wassergas sollen gemaB dem Hauptpatent die Kohleteilchen durch den Luftstrom in 
eine aufwarts u. abwarts gerichtetc, wirbelnde Bewegung gebraeht werden. — Die li. 
Gase sollen nun zur Speisung eines Warmeaustausehers dienen, in dem der Dampf 
vorerhitzt wird, bevor er in das Brcnnstoffbett eintritt. (E. P. 318 016 vom 17/9. 1928, 
ausg. 19/9, 1929. Zus. zu E. P. 214 544; C. 1928. 1. 869.) D e r s i n .

Soc. l’Air Liquide, Soc. Anon. pour l’Etude et l’Exploitation des Procśdes
G. Claude und Soc. Chimiąue de la Grandę Paroisse Azote & Produits Chimiques,
Paris, Gasreinigung. Schwefelverunreinigungen werden aus Wassergas u. anderen 
Gasen dadurch entfernt, daB man diesen CH, oder C2H4 oder dereń Homologe zugibt. 
Werden diese Stoffe verfliissigt, so losen sie den S. Es kónnen auch Koksofengase, 
welche CH4 oder C2H4 enthalten, mit Wassergas gemischt werden. Die nach dem 
Kiihlen nicht verfliissigten Anteile kónnen durch Waschen entfernt werden. Die Gase 
werden zweckmaBig vor der Behandlung bereits einer Kiihlung unterworfen, um CO, 
sowie H u. K zu gewinnen, welche sodann zu Alkoholen u. NH3 verarbeitet werden 
kónnen. (E. P. 317 015 vom 7/8. 1929, Auszug veróff. 2/10. 1929. F. Prior. 8/S.
1928-) H o r n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und P. H. Hull, Norton-on-Tees, 
Herstellung von Acetylen durch Behandlung von Kohlenwaśserstofjgasen oder Dćimpfen 
nut hochgespannten- elektrischen Lichlbogen. Der Lichtbogen brennt zwisehen einer 
rotierenden, hohlen, wassergekiihlten u. einer aus einem Kohlestab bestehenden Elek
trodę in einer mit Fenstern versehenen Kammer aus Al. Das zu behandelnde Gas 
wird durch 2 Rohransatze in die Kammer geleitet u. verlaBt diese durch die hohle 
Elektrode, die innen mit einem (Juarzrohr bekleidet ist; es entsteht eine Saugung u. 
der Lichtbogen wird in die hohle Elektrode hineingezogen. Man erhiilt aus Koks- 
ofengas mit 25—35°/0 CHi mit einem Wechselstromlichtbogen von 4000 V. u. 40 Perioden 
bei einer Strómungsgeschwindigkeit in der hohlen Elektrode von 250 bis 300 FuB jc 
Sekundę ein Gas mit 3—5% C'2/ /2. Der Stromyerbraucli betragt je Kubikmeter CJK  
etwa 10 Kilowattstdn. (E. P. 317 920 vom 31/5. 1928, ausg. 19/9. 1929.) D e r s i n .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, iibert. von: Hugo 
Andriessens, Sehweiz, Abscheidung von Acetylen aus Gasgemischen. Bei der Abscheidung 
von GJ[„ oder einem Gemisch von C2II2 u. C2Hi aus Gasen, die auBerdem N 2, 1I2 u. 
CHt enthalten, mittels aktiver Kohle wird diese zuerst in der Kalte evakuiert, um die 
Fremdgase auszutreiben u. dann erhitzt u. erneut evakuiert, um das C2H2 in konz. 
Form zu gewinnen. (E. P. 316 888 vom 2/8. 1929, Auszug veróff. 25/9. 1929. Prior. 
4/8. 1928.) D e r s i n .

American Gasaccumulator Comp., V. St. A., iibert. von: Edmund Steil, 
Berlin, Erhóhung der Sicherheit uńd Wirksamkeit poroser Massen zur Aitfbeicahrung von

XII. 1. 170
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Montan Inc., Boston, iibert. von: Joseph R. Coolidge, Brookline, V. St. A., 
Impragnieren von Holz mit Kautschuk. Man trankt mehr oder minder getroeknctes 
Holz mit Latex bei Zusatz von ctwas Allcali unter Druck u. liiBt es dann trocknen. 
Man kann auch erst das Holz mit Ałkaliteg. tranken u. dann mit Latex, ferner dcm 
Latex Yulkanisations-mittel zusctzen u. das getrankte Holz zwecks Yulkanisation des 
Kautschuks erhitzen. (A. P. 1733 483 yom 23/1. 1926, ausg. 29/10. 1929.) T h i e l .

Jan  Sladky, Tschechoslovakei, Verarbeitung des rohen Holzcssigs aus dem Stadium 
der Retortendampfe, die im 2'eerscheider fraktioniert dest. werden, der aus einem 
doppelten u. einem besonderen 2. Behalter besteht u. eine 3°/0ig. NaCl-Lsg. enthiilt, 
wobei der rohe CH3-0H  in Verb. mit Aceton u. die leiehten Pfomoteerbestandteile 
aus dem 2. Behalter des Teerscheiders in einen Kiihler iibergehen, wahrend der gereinigte 
rohe Ilolzessig, der im oberen Teil des 2. Teerscheiderbehalters durch die Abkiihlung 
kondensiert, in den 1. Behalter des Teerscheiders zuruckgeleitet wird, wo die li. Fl. 
durch die Hitze der Retortendampfe wieder in Dampfe iibergeht, welche nach dirckter 
Neutralisation mit CaO ein 86—S8%ig. Ca-Acelat ergeben. (F. P. 673 907 yom 23/4.
1929, ausg. 21/1. 1930.) D e r s i> j .'

Verein fiir chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto 
Moser, Mainz-Mombach), Verfahren zur Oewinnung von reinem, kryslallisiertem Guajacol 
aus Holzieer oder dessen plienolreichen Fraktionen. (D. R. P. 484539 KI. 12 q vom 
18/7. 1925, ausg. 16/10. 1929. — C. 1929. II. 520 [A. P. 651 617].) N o u v e l .

W alter Steiger, St. Blaise, Scliweiz, Herstellung eines Betriebsstoffes fiir Ex- 
flosionsmotoren, dad. gek., daB man ein Ol mit einem an KW-stoff\7erhb. reichen Gas 
śiittigt u. es dann mit verdunntem A. mischt. — Man sattigt z. B. Erdnufiol mit C'2/ / 2, 
wobei 10 1 Ol etwa 800 1 C'2lh  lósen u. setzt 400 1 80%ig. A. hinzu. — Man kann ferner 
10 1 Mineralol mit 2000 1 SteinkoMengas siittigen u. 500 1 wasserhaltigen A. zusetzen 
In beiden Fallen tr itt eine Entmischung nicht ein. (Schwz. P. 135223 vom 25/6.
1928, ausg. 16/11. 1929.) D e r s i n .

W alter Steiger, St. Blaise, Schweiz, Herstellung eines Betriebsstoffes fiir Ex- 
plosionsmotoren, dad. gek., daB man Bzl. mit C2//2 sattigt u. dann wasserhaltigen A. 
zugibt. — Man sattigt z. B. 50 1 Bzl. mit C2/I2 u. setzt dann 150 1 S0°/oig. A. hinzu. 
(Schwz. P. 135752 vom 25/6. 1928, ausg. 16/12. 1929.) D e r s i n .

Guerrino Faccioni, Vicenza (Italien), Motortreibmittel, bestehend aus (in Litern): 
100 95%ig. A., 5 Rińnusól, 5 A., 2 Terpentinol u. 200 g Plienol. Der Alkohol soli durch 
die Zusatze nicht klopfen u. nicht korrodierend wirken. (Schwz. P . 134 952 vom 
10/9. 1928, ausg. 1/ 11 . 1929.) D e r s i n .

Robert M. Gerlach, Berlin-Halensee, Verfahren zur Herstellung eines homogenen 
Molortreibmittels, dad. gek., daB man dem Bzn. 1—1,5% Naphthensdure zusetzt u. 
cs dann im Verhaltnis 1: 1 mit A. mischt. — Man yersetzt z. B. 100 Raumteile Bzn. 
mit 1,5 Raumteilen Naphtliensaure u. fiigt 100 Raumteile eines 95%ig. A. hinzu. 
(D. R. P. 491514 KI. 23b vom 4/2. 1925, ausg. 10/2. 1930.) D e r s i n .

[russ.] Das ÓIproblem in der TJ. d. S. S. R.. A. N. Ssachanow. Das Ólproblem in der U. d.
S. S. R. im Lichte der amerikanischen Technik. W. L. Schiperowitsch. Der gegenwartige 
Stand der Olproduktion in „Asneft". Moakau-Leningrad: Olyerlag der wissenschaftlich- 
technischen Verwaltung des Oberstcn Volkswirtschaftsrats der U. d. S. S. R. 1929. 
(16 S.)

Von den Kohlen und den Mineralolen. Ein Jahrbuch f. Chemie u. Technik d. Brennstoffc 
u. Mineralole. Hrsg. von (1. Fachgruppe f. Brennstoff- u. Mineralol-Chemie d. Vereins 
Deutscher Chemiker. Bd. 2. 1929. Berlin: Verlag Chemie ([Komm.: H. ITaessel Comm.- 
Gesch. in Leipzig] 1930) (VIII, 172 S.) gr. S°. nn. M. 11.—; Pp. nn. M. 13.—.

XXI. Lederi Gerbstoffe.
M. Bergmann, Salzflecken und rote Verfdrbung auf gesalzenen Hduten. (Journ. 

Int. Soc. Leather Trades Chemists 13. 599—611. Nov. 1929. — C. 1930.1. 784.) Stath.
E. Stiasny, tlber Zusammensetzung und Eigenschaften von Einbadchrombriihen. 

(Gerber 56. 9—10. 17—20. 25/1. 1930. — C. 1930. I. 786.) S t a t h e r .  •

Lederwerke Becker & Co., Offenbach a. M.-Bui-gel, Verfahren zur Beseitigwig 
der beim Biirsten o. dgl. von Leder auftretenden stalisćhen Eleklrizitdt, 1. dad. gek., dafl 
in den Biirstraum Dampf eingefiihrt u. dieser zugleieh mit Frischluft durch Absaugen 
entfernt wird. — 2. Vorr. zur Durcbfuhrung des Verf. nach 1., dad. gek., daB am AnsiaS



1 9 3 0 .  I. H XXI. L e d e r  ; G e r b ś TOFFE. 2 0 7 3

des Btirstraums fur den Durchtritt des auslaufenden Leders beiderseits des Leders 
schleifende, geerdete Kontakte angeordnet sind. — 3. dad. gek., daB die Kontakte aus 
einer oder mehreren Reihen lose aufgehangter Metallblattchen oder Fahnchen besteben, 
die gemeinsam verbunden u. geerdet sind. — 4. dad. gek., daB zum Schutze der Kontakte 
eine von Hand betiitigte oder selbsttatig wirkende Schutze angeordnet ist, welche 
die Kontakte yor dem Bespritzen mit Lack in dem sieli an den Biirstraum anschlieflcndcri 
Spritzraum schiitzen. — Durch den Dampf wird die Luft ionisiert u. dadurch elektr. 
leitend gemacht. Die kraft ihrer elektr. Ladung von der Lederflaehe angezogenen 
Staubteilchen werden so entladen u. konnen jetzt durch den Ventilator abgesaugt 
werden. Die Haute selbst werden dabei ebenfalls von einem Teil der ihnen ąnhaftenden 
Elektrizitat befreit. Die lonisierung der Luft kann auBer durch Dampf auch durch 
Ultrastrahlung von Q,uarzlampen oder Staub bewirkt werden. (D. R. P. 482 217 
KI. 28a vom 26/8. 1927, ausg. 11/9.1929.) S c h o t t l a n d e r .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Verfahren zum Exlrahieren von Fetten, 
Ulen, Ilurzen, Waclis und tilinlichen Stoffen aus Leder. Man behandelt das Leder im 
Verlauf seiner Erzeugung mit einer an sich, z. B. ais Fleckputzmittel, bekannten 
Mischung von Ldsungs- bzw. Emulsionsmitteln mit aufsaugend wirkenden festen Stoffen.
—  V j. B. wird fertiggegcrbtes Cr-Leder mit einer Pastę aus Trichlorathylen, W. u. Kiesel- 
gur behandelt. Nach ca. 1/2—1-std. Einw. im rotierenden FaB ist die Entfettung er- 
reicht. Die aufsaugenden Stoffe konnen trocken oder feucht mit dem Losungs- bzw. 
Emulsionsmittel gemengt werden. Da das Losungsm. auch bei groBer Verdiinnung 
mit W. wirksam ist, so kann auch feuchtes Leder ohne weiteres entfettet werden. 
Infolge der kurzeń u. doch milden Behandlungsweise wahrend der Entfettung wird 
das Leder in erhóhtem MaBe geschont, u. in besserer Weise fiir den nachfolgenden 
Farbevorgang vorbereitet, indem so geringere Mengen an Farbstoff erforderlich werden. 
Kostspielige App., wie Vakuumextraktionsapp., entfallen bei dem Verf. (Oe. P. 
112114 vom 19/4. 1926, ausg. 25/1. 1929.) SCHOTTLANDER.

Chemische Fabrik Pott & Co., Dresdcn, Verfahren sum Weichen u id  Na/hnacheu 
von Leder und Ilduten, 1. gek. durch die Anwendung netzend wirkender aliphat., iso- 
cycl., aromat, bzw. partiell liydrierter, aromat, oder hydroaromat. Verbb. — 2. gek. 
durch die Verwendung von aromat. Sulfonsauren bzw. dereń Salzen. — 3. gek. durch 
die Verwendung von sulfonsauren Salzen von Verbb., die durch Kondensation von 
C10H8 oder seinen Kernsubstitutionsprodd. mit Alkoholen der Grenzreihe, die mehr ais
2 C-Atome enthalten, in Ggw. von Kondensations- u. Oxydationsmitteln erhalten 
werden. — 4. gek. durch die Verwendung von Sulfonsauren bzw. sulfonsauren Salzen 
von im Kern substituierten aromat. KW-stoffen. — Verbb. dieser Art werden z. B. er
halten durch Kondensation von Naplitkalinmono- oder -polysulfon sauren mit Propyl- 
alkohokn, Bulylalkoliolen, Cycloliezanol oder anderen hoheren Alkoholen in Ggw. von 
H2S04 bei ca. 100° u. nachfolgende Befreiung der Reaktionsprodd. von iiberschussiger 
H2S04 in iiblicher Weise. Ais Ausgangsstoffe eignen sich ferner andere mehrkernige 
KW-stoffe bzw. dereń Sulfonsauren, wie Phenanłhren- oder An (hracensitlfonsduren, 
Chlomaphilidlin- u. Oxynaphthalinsulfonsduren, an Stelle der hoheren Alkohole, die 
entsprechenden Olefine, ferner aliphat. u. cycl. Olefine, wie z. B. Tetrahydrobenzol. 
Die Prodd. bewirken eine gleichmaBige Durchnassung von trockenem Leder, besonders 
Cr-Leder u. Alaun- oder GlacŁleder, unter moglichster Schonung der Hautsubstanz 
u. Erlialtung der Grerbung. Dieselben Vorteile erzielt man beim Weichen von trockenen 
Rohhauten, das mit einer desinfizierenden Wrkg. verbunden ist. (D. R. P. 479 927 
KI. 28a_vom 31/8. 1926, ausg. 19/8. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Reischach & Co. G. m. b. H., Berlin * Verfahren zur Gerbung tierischer Udute 
unter Verwendung basisclier Eiscnsalze, 1. dad. gek., daB man zum Gerben eine Lsg. 
yon Fen-Salzen u. NO, das prakt. frei von allen hoheren N-Oxyden, wie N20 3, N 02, 
ist, verwendet. — 2. dad. gek., daB man die Haut erst in Felr-Salzlsg. einlegt u. dann 
reines NO einleitet. — Hierbei bildet sich bei Verwendung von FeS04 das Komplex- 
salz FeS04-N0, das sehr begierig u. gleichmiiBig von der tier. Faser aufgenommen wird. 
Behandelt man nun die so vorbereitete B18Be mit 0 2 — man kann einfach Luft dagegen 
blasen oder 0 2 unter Druck zufiihren — so wird die Faser in gleichmaBiger u. vollkomme- 
ner Weise gegerbt. Das so erhaltene Leder zeigt im Gegensatz zu den bisher bei der Fe- 
Gerbung erhaltenen Lederarten eine vollstandig unbeschadigte Faser, so daB das Leder 
!inn6rSt z^̂ le’ ^^egsam u- widerstandsfahig ist. Z. B. wird eine wss. Lsg., enthaltend 
400 g FeS04. 7 H20  im 1, unter LuftausschluB mit von hoheren N-0.xyden freiem NO 
behandelt, bis dieses nicht mehr aufgenommen wird. Je nach der Temp. u. Konz. der
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Lsg. oder dem Druck des NO schwankt die Menge. Es geniigt, wenn auf 1 obm EJ. 
ca. 1 cbm NO absorbiert wird. In diese Lsg. werden die gut entkalkten BloBen rasch 
eingelegt u., je nach der Dieke, 2—24 Stdn. darin belassen. Darm werden sie lieraus- 
gezogen, an der Luft getroeknet u. erst nach dem Trocknen ausgewaschen. An Stelle 
yon FeŚO, konnen auch andere Fe11-Salze, die NO absorbieren, wie FeCl2 oder Fe11- 
Acetat, yerwendet werden. Die Behandlung mit 0 2 kann ebenfalls beliebig lange aus- 
gedehnt werden, ohne daB eine Seliadigung der Fascr eintreten wiirde. (D. R. P. 
479 620 KI. 28a vom 19/2. 1928, ausg. 20/7. 1929. E.P.  306 400 vom 1(5/2. 1929, 
Auszug veróff. 17/4. 1929. D. Prior. 18/2. 1928. F. P. 669 798 vom 18/2. 1929, ausg. 
20/11. 1929. D. Prior. 18/2. 1928.) ' S c h o t t l a n d e r .

Edmund Stiasny, Darmstadt, und Benzion Jalowzer, Paris, Verfahren zum 
Gerben von IIanten und Fellen mit Hilfe von Eisenuerbindungen, 1. dad. gek., daB Komplex- 
verbb. des Fe mit organ. Sauren, die mehr ais 1 C-Atom enthalten, oder Stoffe, welehe 
solcho zu bilden yermógen, in Ggw. oder Abwesenheit anderer im Gcrbereibetrieb 
yerwendbarer Stoffe zur Einw. auf das zu gerbende Gut gebracht werden. — 2. gek. 
durch die Verwendung komplexer Verbb. des Fe mit organ. Sauren bei Ggw. anderer 
organ. Komponenten, insbesondere Kohlenhydratc. — 3. dad. gek., daB die Bldg. der 
komplexen Fe-Salze in Ggw. der Haut bzw. in der Hautsubstanz erfolgt, z. B. derart, 
daB die Bildungskomponenten einzeln dem Gerbbad zugesetzt oder in yerschicdenen 
Badem in bcliebiger Reihenfolge zur Einw. auf die Haut gebracht werden. — 4. dad. 
gek., daB die komplexen Fe-Salze oder Stoffe, welehe solche zu bilden yermógen, gleieh
zeitig oder nacheinander mit anderen gerbenden Stoffen oder Fiillstoffen oder sonstigen 
Hilfsstoffen angewendet werden. — Die zum Gerben yerwendbaren komp!exen Verbb. 
des'Fe mit organ. Sauren lassen sich unter anderem durch Einw. von Metallsalzen der 
CH3C02H, Milchsaure, Oxalsaure, Weinsaure, MalonsiŁure, Buttersaure, Citronensiiure, 
Salicylsaure oder der Sulfonsauren aromat. KW-stoffe oder ihrer Deriw. auf Fe111-Salze, 
wie FcClj oder Fe2(SO.,)3, gegebenenfalls auch auf bas. Fe-Salze oder auf Fe1I-Salze 
bei Ggw. oder nachtraglicher Einw. von Oxydationsmitteln, erhalten. Ihre Bldg. tritt 
bereits beim Zusammenbringen der Reaktionskomponenten durch starkę Farbyertiefung 
in Erscheinung. Ferner ist sie an der yerhaltnismaBig geringen Hydrolyse, die sich 
unter anderem in der geringen Aciditat der wss. Lsgg., sowie durch vollstandige oder 
teilweise Verhinderung bzw. Verz6gerung der iiblichen Fe-Rk. mit K4Fe[GN]0 oder 
K-SCN śiuBert, zu erkennen. Erfolgt dieHerst. in Ggw. von anderen organ. Kompo
nenten, wie Glueose oder Melasse, so werden ganz besonders bestandige Gerbbruhen 
erhalten, die sich mit gutem Erfolge in Kombination mit ycgctabil. Gerbstoffen, yorteil- 
liaft unter Zusatz synthet. Gerbstoffe, yerwenden lassen. In  einfacher u. wirtschaft- 
licher Weiso kann man zu den komplexen Fe-Verbb. bei Verwendung organ. Sauren 
der in Betracht kommenden Art enthaltender Garfll., wie Kleienbeizbriihen, gelangen. 
Von den gleiehzeitig mit zu yerwendenden Hilfsstoffen eignen sich z. B. Sulfitcellulose- 
ablaugen. Zur Gerbung konnen in iiblicher Weise yorbehandelte, gepickelte u. un- 
gepickelte, geschwellte oder ungeschwellte BloBen yerwendet werden. Folgende Bei- 
spiele sind angegeben: Eine konz. wss. FeCl3-Lsg. wird mit Na2C03 abgestumpft u. 
dann mit einer konz. wss. Na-Lactatlsg. bzw. einer konz. wss. Na-Acetatlsg. yersetzt.
In der mit W. verd. Flotte werden die Blojien bis zur gleichmaBigen u. gentigend satten 
Durchdringung bewegt. — Eine wss. Lsg. von FeSOt wird zur Oxydation mit 96%ig. 
H 2S 0 4 u. K2Cr20 7 yersetzt, zu der wss. Lsg. von bas. Fe2(SOi )3 eine solche von Na-Laclat 
gegeben u. das Prod. mit W. u. einem syntliet. Gerbsioff „F “ yersetzt. (D. R. P. 487670 
KI. 28a yom 11/12. 1927, ausg. 12/12. 1929. E. P. 305 562 vom 7/11. 1927, auss. 7/3.
1929-) . SCHOTTLANDER.

Reinhold Herzog, Leipzig, Verjahren zum Entsduern von fertiggegerllen Pelzfellen, 
die einen Geh. an freier Saure aufweisen, dad. gek., daB man dieselben mit trockenen 
NH3- oder Pyridindampfen behandelt. — Gegeniiber der iiblichen nassen Behandlung 
mit alkal. Lsgg., z. B. yon Na,B40 7 oder Na2COa, oder mit alkal. Fettemulsionen, wird 
eine Entziehung der dem Leder zur Weicherhaltung notwendigen Salze u. die teilweise 
Entgerbung der Lederliaut yermieden. (D. R. P. 485 088 KI. 28a vom 20/2. 1926, 
ausg. 26/10. 1929.) Sc h o t t l a n d e r .

Engelbert Windelen, Bolkenhain, Schl., Herstellung mineralgegerbten Leders, ins
besondere technischen Chromleders, dad. gek., daB die leichter angreifbaren Bestandteile 
der Ea,ut durch erhohte Weieh- u. Aseherwrkg. lierausgel. werden, u. durch Erhóhung
des Mineralstoff-,. insbesondere Cr-Geh.. ein Leder mit erhohter Hitzebestandigkeit
erzielt wird. — Fiir das Verf. eignen sieli besonders Hau te von mannlicJien trop. Biijfeln.
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Z. B. werden Kernstiioke solelier Hiiute 3—4 Tage in altom Weichwasser vorgeweioht, 
alsdann mit angewarmtem fauligen Weichwasser bzw. mit alter Beizbriihe 0—7 Stdn. 
behandelt, bis sie ausreichend verfallen sind. Zur Ascherung dient eino Briihe von 
fauligem, aus den Weichen stammendem W., dem alter, NH3-haltiger WeiBkalk zu
gesetzt wird. In der angewarmten Ca(OH)2-Briihe werden dio Kernstiioke, je nach 
ihrer Starkę u. dem Erfolg ihrer Vorbehandlung, 5—7 Stdn. belassen, alsdann 1/2 Stde. 
mit flieBendem Frischwasser gewalkt, in ublicher Weise geschoren u. gespalten bzw. 
egalisiert. Hierauf behandelt man die Kcrnstueke in angewarmter, frisch angestellter 
Aschorbriihe mit einem CaO-Geh. von 25% weitere G— 8 Stdn., bis ca. 20% des EiweiB- 
geh. gol. u. ausgeschieden sind, was man dadureh feststellen kann, daB man die Haut 
im Kern durch Druck mit 2 Fingern um die Halfte zusammendrucken kann. SehlieB- 
lieh werden die BloBen nach Walken in flieBendem W. mit einer Beize bei 25° bis zur 
vollstandigen Entfernung des CaO gebeizt. Die Gerbung wird ais Cr-Einbadgerbung 
durchgefuhrt, jedoch muB sie mindestens 10 Stdn. dauern. Nach der Gerbung werden 
die Leder noch 8—10 Tage in eine Cr-Alaunlsg. eingehiingt, dann entsiiuert, im FaB 
mit Seife, Klauenol u. Eigelb gefettet, in ublicher Weise aufgespannt u. an der Luft 
getrocknet, Zurichtung wie gewóhnlich, je nach dem Sonderzweck, zu dem das Leder 
dienen soli. Das so erhaltene Leder veriindert sich selbst bei groBer Hitze nicht mehr, 
u. ha.lt eine Koehprobe mit sd. W. von 1 Stde. aus. Es hat einen groflen Durchschlags- 
widerstand, u. ist auf elast. Unterlagen fast undurchdringlich. Das hitzebestiindige 
Leder ist besonders geeignet zur Herst. von Luftreifeneinlagen. (D. R. P. 484 384 
KI. 28a vom 19/8. 1927, ausg. 15/10. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Minerał A.-G., Brig, Schweiz, Herstellung von Gerbbriilien. Ein vorgemahIenes, 
gerbstoffhaltiges Prod. wird in W. durch mechan. Zerkleinerung móglichst fein zerteilt.
— Die Zerkleinerung kann in Kolloidmuhlen oder iihnlichen Vorriehtungen erfolgen. 
Man kann auch den Gerbvorgang beschleunigende oder das Leder verhessernde feste 
Stoffe, wie H2Si03, Cr20 3, Kaolin, zusammen mit den Gerbstofftragern in einer Kolloid- 
miihle verarbeiten. Die erhaltene Dispersion laBt sich ohne vorherige Aussclieidung 
irgendwelcher Bcstandteile zum Gerben tier. Haute verwenden. (Hierzu vgl. auch 
H u t c h in g s  Ltd. u. M o r r is o n , D. R. P. 429 180, E. P . 219 347; G'. 1926.
II. 1228.) Wahrend der Verarbeitung des gerbstoffhaltigen Rohstoffs in der Kolloid- 
miihle konnen auch Lederfette oder Ole zugefiigt werden. Dieser Zusatz bei der 
Gerbung bewirkt eine Fettung oder Olung des Leders. — Z. B. wird Quebraclioliolz 
mit der 4—6-faehen Menge W., auf Schlagmuhlen oder Kolloidmuhlen PLAUSON 
moglichst fein gemahlen. In dieser das Quebrachoholz in gelartigen Flocken ent- 
haltenden Briihe kann tier. Haut je nach Dicke in 2—3 Wochen gegerbt werden, 
wobei man ein sehr gutes, poróses, durchgegerbtes Leder erhalt, wahrend nach dem 
bisherigen Verf. die Gerbung bei derselben Giite des Leders mindestens 5— 6 Wochcn 
dauern wiirde. — Das gelartige Quebrachoholz kann ferner mit W. u. Kaolin oder 
Kieselgur nochmals einige Min. in der KoHoidmuhlo bearbeitet u. unmittelbar zum 
Gerben verwendet werden. Gibt man beim Dispergieren noch Lederfett zu, so kann 
der BlóBe gleichzeitig mit dem Gerbstoff auch F ett einverleibt werden, wodurch das 
Leder biegsamer wird. (Schwz. P. 121351 vom 24/10. 1925, ausg. 1/7.
1927.) SCHOTTLANDER.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
E. Pallas, Uber die Herstellung von Kleistern aus in  Icaltem Wasser lóslichen Stoffen. 

Es wurde gefunden, daB eine k. ąuellende Starkę von hervorragenden Klebeeigg. ent- 
steht, wenn man der verkleisterten Starkę bzw. der Starkemilch, bevor sie auf den 
Walzen zur Verkleisterung u. Trocknung gelangt, etwas Diastase zufiigt: 100 kg Starkę 
werden z. B. mit 100 kg W. u. 1 kg Diastafor (Malzauszug) verriihrt u. dann auf h. 
Walzen oder Platten verkleistert u. getrocknet. Die Fermentwrkg. ist dabei so kurz, 
daB die Gefahr der Destrinbldg. ausgeschlossen ist. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 27; 
68—69. 5/3. 1930.) Gr o s z f e l d .

Hans Julius Braun, Uber Pflanzenleime. Es wird ein tjberblick iiber die Zus.
u. die Yerwendung yon Pflanzenleimen gegeben. Es werden nur die Pflanzenleime 
bcsprochen, bei denen ais Ausgangsmaterial Kartoffelstiirke verwendet wird. (Metal 1- 
bórse 19. 2025. 2080—81. 11/9. 1929.) JUNG .

Karl Spitzer; Standardmethode zur Bewertung von Leim. Vf. schlagt zur Qualittits- 
priifung der Leimc dio Yiscositatsmessung in 173/4°/0ig. Lsg. bei genau 30° vor. Genau
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53 g des vorher in kleinere Stiicke zerschlagenen Leimes werden in einem Kolben mit
247 g kaltem W. eingeąuollen u. bei ca. 60° geschmolzen u. bei 30° im Englerapp. ge- 
messen. Dic gewichtsmaBige Herst. der Lsg. ist genauer ais die Spindelung, da die 
handelsiiblichen Spindeln oft um 1%  differieren u. bei Leimen mit zu hohem W.-Geh. 
dieser nicht beriicksiehtigt wird. Angabe einer Bewertungstabelle der Leime nach 
Viscositaten von 1,5—12 Englcrgraden in 10 Abstufungen. Die beiden letztcn Gruppen 
mit Viscositaten iiber 8 kónnen nicht mit absol. Sicherheit bestimmt werden, da bei 
den hoehyiscosen Leimen, fiir dic im Handel nur geringe Nachfrage u. nur fiir Spezial- 
zwecke besteht, der Erstarrungspunkt in der Niihe der zu messenden Temp. liegt. 
(Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 27. 85. 20/3. 1930.) G o e b e l .

Ernst Goebel, Uber Leimprufungsmethoden. Die Ausfuhrung der Viscositdtsmessung 
bei Haut- und Knochenleimen. I. u. II. (Vgl. E. G oebel, C. 1930. I. 1085.) Vf. weist 
auf die Tatsacho hin, daB durch Zusatze die Viscositiit von Leimen gesteigert werden 
kann, so daB diese Untersuchungsmethodc nur in Yerb. mit anderen Priifverff. zur 
Beurteilung herangezogen werden kann. Eine groBe Bedeutung hat sie jedoch ais 
Betriebskontrolle. Vorschlag, die Knochenleime bei 30 u. 40° C im Englerapp. in 
17,75%ig. Lósung nach S u h r  gespindelt zu messen. Beschreibung der SuHRschen 
Spindel, Ausfuhrung der Spindelung mit einer in 1/10% eingeteilten Spindel u. einem 
besonderen Dewargefiifi zur Konstanthaltung der Temperatur. Beschreibung des 
E n g l e r v i s c o s i m e t e r s  u. der K l e v e r c a p i l l a r e  u. Benutzung der 
von E. G o eb el (C. 1930. I. 1085) zur Wasserbest. der Leime hergestellten Gallerte 
zur Viscositatsmessung. Die von E. S a u e r  (C. 1924. II. 2110) u. M aier-B ode 
(C. 1930. I. 927) gemachte Erfahrung, daB die Viscositat frischer Leimsude geringer 
ist, ais die der aus den Leimtafeln dargestellten gleichkonz. Leimsole, konnte nicht 
bestatigt werden, die evcnt. Zunahme liegt innerhalb der Fehlergrenze, dagegen konnto 
eine Abnahme bei stark gesauerten in der Trocknung „umgeschlagenen“ festgestellt 
werden. (Farben-Ztg. 35. 1229—30. 1281—82. 22/3. 1930. Siegen, Speziallabor. Leim

Carl Greiner, NeuB a. Rh., Leim und Gelatine in Tropfen- oder Linsenform. 
Man laBt die konz. Leim- usw. Briihe auf ein endloses Metallband tropfen, das die 
Tropfen zunachst durch einen auf. unter 0° gehaltenen Kiihlraum u. darauf durch 
eine erwarmte Zone fiihrt, um das aus den Tropfen in Form von Eis abgesehiedene 
W. zu verdunsten. Die Tropfen werden darauf von dem Metallband abgestreift, auf 
ein endloses Metallgazeband fallen gelassen, wobei die Tropfen durch einen w. Luft- 
strom weiter getrocknet werden, der mittels Leitfliichen in Schlangenlinien iiber, 
durch, unter u. dann wieder iibfer usw. das Gazeband gefuhrt wird, fallen zur weiteren 
Trocknung auf ein entgegengesetzt laufendes endloses Gazeband, das in gleieher Weise 
von w. Luft umspult wird u. werden dann direkt in untergehaltene Siicke abgestreift. 
(A. P. 1744 884 vom 17/1. 1928, ausg. 28/1. 1930. D. Prior. 28/3. 1927.) S a r r e .

The Philip Carey Manufacturing Co., Ohio, ubert., vón: Albert C. Fischer, 
Chicago, Elastisches Dichlungsmaierial. Rohe Holzspane (coarse excelsior) oder Papier- 
schnitzel werden mit gewóhnlichem oder Blasasphalt, dem ii—10% Kautschukmilch 
oder Kautschuklsg. zugesetzt ist, gemischt. (A. P. 1742 651 yom 30/7. 1925, ausg. 
7/1. 1930.) P a n k ó w .

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
Kate Carpenter Rawles, Femley, V. St. A., Poliermittel. Man verschmilzt 

9—11 Pfd. Paraffin, 9—11 Pfd. Petroleum u. 18—22 Unzen FeMsubstanz, insbcsonderc 
„Zeroh'n“, das man durch Verseifen von fettem Ol oder Talg mit NaOH oder Ca(OH)2
u. Zugabe von Schmierol erhalt. Zum Gebrauch triinkt man einen Lappen mit der 
h. Schmelze des Gemisches u. poliert damit Holz- u. Metallflachen. (A. P. 1733 389 
vom 22/8. 1923, ausg. 29/10. 1929.) T h ie l .

Morley L. Fairbaim und George W. Wright, Berthoud, V. St. A., Reinigungs- 
und Poliermittel, bestehend aus einem pastosen Gemisch von 3 Teilen Petroleum,
2 Teilen Schmirgel o. dgl., 1,5 Teilen Wachs, 1 Teil Athylacetat, 1 Teil Bzl., 3 Teilen 
Traganthlsg., 2 Teilen 30%ig. Essig, 2 Teilen W., in dem 0,5 Teile gel. sind.
10 Tropfen Sassafrasol u. etwas Anilinfarlstoff. (A. P. 1733299 vóm 14/5. 1928, 
ausg. 29/10.1929.) T h ie l .

PHm.j nMm»ny ScliluB der Redaktion: den 11. April 1930. '

u. Grelatine Dr. Ernst Goebel.) G o e b e l .


