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A. Allgemeine imd physikaliscłie Chemie.
Wilhelm Prandtl, Die chemische Abteilung des deutschen Museums. Fiihrer durcli 

die chem. Abteilimg m it zahlreichen Abbildungen der wichtigsten Raume u. einem Bild 
v o n  O. v o n  M il l e r . (Journ . chem. Education 7. 762— 81. April 1930. Miinchen, 
Univ.) WRESOHNER.

W. D. Hackh, Struktursymhóle zur Unterstiitzung im  Unterricht. Einige einfache 
Struktursym bole werden angegeben, dio zur anschaulichen D arst. organ. Verbb. u. 
besonders zur beąuemen TJbersicht der Isomeie geeignet sind. (Journ. chem. Education 
7- 836—41. April 1930. San Francisco, Arztl. College.) W r e s c h n e r .

Harry F. Lewis, Neue Laboratoriurnsprdparate. fiir  das Pralcticum in  organischer 
Chemie. I. Didthylcarbinol aus Atliylformiat nacli der Grignardreaklion. (Vgl. Gr ig n a r d ,
C. 1901. I. 612.) (Journ. chem. Education 7- 856—58. April 1930. Delaware, Ohio, 
Wesleyan Univ.) W r e s c h n e r .

Everett Bowden, M ethylom lat und Ubersattigung. Lsgg. von M ethyloxalat in 
Methylalkohol erscheinen Yf. besondeis geeignet zur Demonstration der t)bersattigungs- 
erscheinungen, sowie der Sublimation, Unterkiihlung u. M etastabilitat. (Journ. chem. 
Education 7. 827. April 1930. Waukegan, Illinois.) W r e s c h n e r .

E. N. da C. Andrade, E in  Projektionsappamt zur Demonstration der Bewegung 
eines a-Teilchens in  der Ndhe eines Atomkerns. (Journ. scient. Instrum ents 7. 94— 96. 
Marz 1930.) S k a l ik s .

Norris F. Hall, Modeme Anschauungen von Sauren und Basen. Darst. der Theorie 
von B r o n s t e d  (vgl. C. 1928. II. 2697). (Journ. chem. Education 7. 782—93. April 
1930. Madison, Wisconsin, Univ.) ' W r e s c h n e r .

R. Mecke und K. Wurm, Das Atomgewicht des Sauerstoffisotops 0 1S. M it Hilfe 
einer genauen bandenspektroskop. Unters. der atmosphar. Sauerstoffbanden (A- u. 
^ '-G ruppe bei l  7600) gelingt es, unter Zugrundelegung des Normalgewichts von 16,000 
ftir O10 das At.-Gew. des Isotops O18 zu 17,991 ±  0,010 zu bestimmen. Das Verf. 
zur Best. der At.-Geww. yon Isotopen aus Bandenanalysen diirfte sich bis zu einer 
Genauigkeit von 1: 10 000 ausbauen lassen. (Ztschr. Physik 61. 37— 45. 21/3. 1930. 
Bonn, Physik. Inst. d. Univ. u. Potsdam.) L e s z y n s k i .

Maurice Jowett, tJber die Zahl der molekularen Zusammenslófie in  flilssigen 
Systemen. Vf. versucht auf der Grundlage der Theorie der Diffusion in Fil. die StoB- 
zahl in  Fil. u. Lsgg. zu berechnen unter der Annahme, daB die Geschwindigkeit konstant 
bleibt. F iir W. ais Lósungsm. wird die StoBzahl verschiedener gel. Stoffe angegeben, 
sie is t groB bei Moll. grofier Geschwindigkeit oder m it groBem Radius u. durchlauft 
ein flaches Minimum fiir Moll. m ittleren Mol.-Gew.; sie variiert von 5 bis 20 -1013, 
is t also etwa 104-mal gróBer ais fiir Gase unter n. Bedingungen, hauptsachlich wegen 
der gróBeren molekularen Konz. (103-mal so groB) in  einer FI. Wahrscheinlich ist 
dieser Faktor fu i alle Fil. annahernd gleich. — Der Temp.-Koeffizient der StoBzahl 
is t negatiy u. annahernd gleich dem der inneren Reibung. Diese Feststellung notigt 
zur Einfuhrung einer ICorrektur bei der Berechnung der Aktivierungswanno bimole- 
kularer Rkk. Die Einfuhrung des Temp.-Koeffizienten der StoBzahl laBt die Akti- 
vierungswarme annahernd um 1500—3000 cal. groBer werden. (Philos. Magazine [7] 8. 
1059—72. Dez. 1929. Univ. of Liverpool, M uspratt Lab. f. Physikal. u. E lektro
chemie.) L o r e n z .

M. Tarle, t/ber die Auflomngsgeschwindiglceit der Nęjfdle. Vf. bestimm t die Auf- 
ldsungsgesćhwindigkeit von Mg in  HC1, Tricarballylsaure, 2,5-Dioxybenzoesaure,
2,4-Dioxybenzoesaure, u. Essigsauro. Die Geschwindigkeitskonstante der Auflosung 
fallt m it abnehmender Dissoziationkonstanten der Sauie, aber langst nicht so schnell. 
M it zunehmender Kohz. der Saure wachst die Aiiflosungsgeschwindigkeit. Weiter wird 
der EinfluB voń Neutralsalzen untcrsucht. Bei der Auflosung von Zn im  K ontakt 
m it P t wirken KC1, ZnCl2 u. MgCl2 kaum. Bei Mg ist der EinfluB der Neutralsalze
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viel starker. Die Anionen in  0,1—0,2-n. Lsg. wirken in der Reilienfolge B r' >  J '  >  
Cl' >  S O /' >  ClLjCOO'. (Buli. chem. Soc. Japan  5. 57—64. Febr. 1930. Mukden, 
China, Mandschur. Arsenał.) L o r e n z .

Alan W. C. Menzies, Verunreinigung m it Staubłeilchen und intemire Trocknung. 
Vf. weist darauf hin, daB sieli die Induktionsperioden bei der Entwasserung u. Wasser- 
aufnahme von Salzhydraten nur bei staubfreien Krystallen zeigen. Bei der intensiven 
Trocknung von Fil. ist bisher nicht auf Staubfreiheit geachtet worden. Móglicher- 
weise haben Staubteilcken den gleichen EinfluB auf die Eigg. von Eli. wie Spuren 
von W. (Naturę 125. 445— 46. 22/3.1930. New Jersey, U. S. A., Princeton Univ.) L o r .

K. Scliaum  un d E . A. Scheidt, Begiinstigung der Kryslałlbildung durch elektrische 
Einwirkungen. Die Vff. beobaehten an schwach unterkiihlten keimfreien Sehmelzen 
von Nilrobenzol, Benzol, Urethan, Salol, Acelophenon u. Benzophenmt eine bedeutende 
Begunstigung der Krystallbldg. bei Anlegung elektr. Eelder. Verss. m it einer Potential- 
differenz von 440 V. (Stadtnetz) u. solche m it 10—15 kV (Influcnzmasehine) liefern 
keine eindeutigen Resultate. Es is t notwendig, 50—80 kV. anzulegen. Dann finden 
die Vff. immer eine sehr auffiillige Beschleunigung der Krystallbldg. Ebenso erhalten 
die Vff. bei Anwendung von Funkenentladungen u. Biisehelentladungen (T e s l a - 
Stróme) positive Resultate. Die Elektroden (Blech oder D rabt) sind mittels zweier 
eingesclimolzener Glasrobre in den unteren Teil eines Becherglases eingefiihrt; die 
Krystallbldg. erfolgt stets innerhalb der Schmelze zwischen den beiden Elektroden, 
zwischen einer der Elektroden u. der benachbarten Glaswand oder d irekt an einer 
der Elektroden u. zwar t r i t t  in letzterem Falle der erste Rrystallkcim  an der n icht 
geerdeten Elektrode auf. Die meisten Yerss. sind m it Gleichrichterrohre u. einer ge- 
erdeten Elektrode ausgefiihrt. — Durch besondere Verss. weisen die Vff. nach, daB 
die Auslósung der K rystallisation nicht durch therm. oder mechan. Einw. verursacht 
wird. Wirksam sind dagegen auch ionisierte Gase. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 
52— 59. 8/3. 1930. GieBen, Physik.-ehem. Inst.) F a b e r .

R. Glockner und L. Graf, Uber die Herstellung von Mełalleinkrysłallen bestimmter 
Orienlierung. Die Vff. sehmelzen u. entgasen Cu, Ag, Au u. dereń Legierungen in einem 
L o r e n z-Hochfrequenzofen; die Schmelzung erfolgt in einem G raphittiegel; da dies 
ein gut leitendes Materiał ist, wird dadurch die dauernde Bewegung der Schmelze 
Termieden, die sonst den Hoehfrccjuenzofen auszeiehnet. Da die lichte óffnung des 
Tiegels 8 mm betragt, so muB indirekt geheizt werden. Dies geschieht durch ein W -Rohr, 
das den Tiegel umgibt. Dieses W-Rohr ist von oben nach unten kon. gearbeitet; d a 
durch wird errcicht, daB die Erhitzung oben, am Rand des Tiegels starker is t wie unten. 
Das Ganze is t noch von einem Hartporzellanrohr umgeben u. is t dann in ein weiteres 
Porzellanrolir gesteckt, das mittels eines aufgekitteten Metallschliffes m it der Pumpe 
verbunden ist; ein Vakuum von */ioo mm Hg ist ausreichend. Den Vff. gelingt es nun 
nicht, die Wachstumsrichtung durch die GróBe des Temp.-Gefalles zu beeinflussen. 
Sie erhalten leicht E inkrystalle von 7,5 mm Durchmesser u. 60 mm Lange, aber solche 
von regelloser Orientierung. • W ird min aber in einem so erlialtenen Einkrystallstab 
unten ein Keim von bestimm ter Orientierung (2 mm Durchmesser u. 7 mm Lange) 
eingesetzt u. dann wiederum im Hoclifreąuenzofen geschmolzen — der Tiegel h a t 
dann unten fiir den Keim eine Aussparung — so gelingt es, dem gesamten Tiegelinhalt 
die Orientierung des Keimes zu geben, wenn nur vermieden wird, daB letzterer auch 
aufschmilzt. Die Vff. stellen auf diese Weise E inkrystalle von jeder W achstumsrichtung, 
auch lioch indizierter, lier. Eine Schmelzung dauert etwa 30 Min. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 188. 232—39. 8/3.1930. S tu ttgart, Techn. Hochschule, Róntgeninst.) F a b e r .

Erie K. Rideal, Katalylische Reaktioiien bei liohen Drucken. Einige Bemerkungen 
zu Hochdrucksynthesen, die von Wassergas ausgehen. (Naturę 125. 584—85. 12/4. 
1930.) L o r e n z .

Guy B. Taylor, George B. Kistiakowsky und John H. Perry, Platinmolir- 
kalalysatoren. I . Physikalische Eigenscliaflen und katalylische Aktivitat. Um die Ab- 
hangigkeit der kataly t. A k tiii ta t von der H erst.-A rt u. den physikal. Eigg. des K ata- 
lysators zu untersuchen, wurden 3 K atalysatoren hergestellt: Nr. 1. Gefalltes
Ammoniumchloroplatinat wurde bei 200° im H 2-Strom erhitzt u. dann 24 Stdn. bei 
250—300° im N2-Strom belassen. Nr. 2. Eine Lsg. von Platinchlorid u. Formaldehyd 
wurde in  kochende Natronlauge gegossen u. das gefallte P latin  m it HC1 u. H 20  aus- 
gewasehen. Nr. 3. Eine Platinchloridlsg. wurde m it h. Hydrazinsulfatlsg. reduziert 
u. das Platin cklorfrei gewaschen. Bei der Rontgenanalyse ergab Nr. 1. scharfe Linien
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iiber don gesamten Film, wahrend bei Nr. 2. u. 3. dio Linien breiter u. unscharf waren. 
Die Krystalle Nr. 1. waren grdBer ais 10~5 cm, wahrend Nr. 2 u. 3. nach dor D e b y e -  
ScHERRER-Formel von der GróBenordnung 30 A errechnet werden. Die Teilchen- 
groBe wurde durch Sedimentationsverss. in Rieinusól u. mkr. bestimmt. Nr. 1. u. 3. 
sind grober etwa 0,4-—4 X 10-4 cem ais Nr. 2, das sehr fein verteilt ist, im Durch- 
sehnitt 0,3-10-4 cm. Dio Rk. 2 H 2 +  0 2 =  2 H20  wurde von 1 . u. 2. boi gewóhnlicher 
Temp. zu 100% katalysiert. 2 NO +  5 H 2 =  2 NH3 +  2 H aO verlief bei gewohnlięher 
Temp. m it hoher Ausbeuto. 2—3%  CO machte die Red. bis 285° unmoglich, aber niclit 
bei 400°. Mit P latin  licB sich CO unter keinen Bedingungen in  CH., iiberfiihren. E in 
N i-Katalysator wurde nicht vergiftet gleichgiiltig, ob die Temp. zur Red. des CO zu 
CH4 geniigte odcr nicht. C2H , +  H 2 =  C2H„ wurde bei 25° nach einer s ta t. Methode 
gemessen. Bino Rk.-Ordnung konnte nicht gefunden worden. Dio Reihenfolge der 
A ktiv itat fur iiąuimolekulare Misehungen ist 3, 2, 1. Die Rkk. 2 CO +  0 2 =  2 C02; 
2 S 0 2 +  Oj =  2 S 03 wurden boi Tempp. von 65—203° untersucht. Die Reihenfolge 
der A ktiv itat is t in beiden Fallon 2, 3, 1. Nr. 2. war bei beiden Rkk. besonders wider- 
standsfahig gegen Inaktivienm g durch hohe Tempp. (Journ. physical Chem. 34. 
748—52. April 1930. Experimental Station of E . I . d u  P o n t  d e  N e m o u r s  and 
Company.) G r a s s h o f f .

Guy B. Taylor, George B. Kistiakowsky und John H. Perry, Platinmohr- 
katalysatoren. I I . Adsorptionswarmen. (I. vgl. vorst. Ref.; vgl. auch C. 1927. II. 8.). 
Zur Best. der Adsorptionswarmen wurde die in einer friiheren Arbeit angegebene Appa- 
ra tu r m it einigen Verbesserungen angewandt. Alle Messungon erfolgten bei 0°. Es 
wurde adsorbiert an K atalysator Nr. 1 . H 2, 0 2, S 02, H 2 an m it 0 2 bedeektem K ata- 
lysator. An K atalysator Nr. 2. wurde H 2, 0 2, H 2 an 0 2 bedeektem K atalysator, O, 
an H 2 bedeektem K atalysator, CO, 0 2 an CO bedeektem K atalysator, S 0 2, 0 2 an S 0 2 
bedeektem K atalysator adsorbiert. Mit K atalysator Nr. 3. wurde adsorbiert H 2, 0 2, 
SOn, 0 2 an teilweise m it H 2 bedeektem Katalysator, H 2 an 0 2 bedeektem K atalysator, 
0 2 an S 0 2 bedeektem K atalysator. Aus diesen Verss. errechnen sich Adsorptions
warmen fur H 2, SO, u. CO bis iiber 30000 cal. u. fur 0 2 iiber 100000 cal. Diese Werto 
stehen in  W iderspruch m it der Reihenfolge der Schwere dor Bodingungon, unter denen 
diese Gase wieder vom K atalysator entfernt werden konnen. Sie lcónnen weder m it 
der verschiedenen Diffusion dieser Gase im Katalysator, noeh durch experimentelle 
Fehlcr erk lart werden. Die Adsorptionskraft von Nr. 1. geht beim Erhitzen auf 350° 
fast vollig verloren. Bei Nr. 2. u. 3. lafit die Adsorptionskraft beim Erhitzen auf 350° 
etwas nach, bleibt aber beim wiederliolten Erhitzen fast konstant. Nr. 1. war naoh 
den Verss. gesintert u. fast grau-metall., wiihrend Nr. 2. u. 3. etwas sinterten, aber 
ihre dunkle Farbę behieltcn. — Es wurde beobachtet, daB dio gleicho Vorbehandlung 
des K atalysators die Adsorptionskapazitat fiir versehiedene Gase nicht in demselben 
Grade verandert. Die hohen Adsorptionswarmen von 0 2 an H 2 bedeektem K atalysator 
werden durch die Rk. der W.-Bldg. erklart. Unter gewissen Voraussetzungen lassen 
sich die Adsorptionswarmen berechnen. Fiir W. ergibt sich 84000 cal. bzw. 70000 cal., 
wahrend sich bei K atalysator Nr. 3. nur 42000 cal. ergoben. Fiir CO is t eine schwache 
positive Wiirmetónung sehr wahrscheinlich. 0 2 verdriingt S 0 2 nicht vom K atalysator, 
sondern w ird ebenfalls adsorbiert oder bildet S03. Dio Adsorptionswarme von S03 
wird zu 27000 cal. bzw. 25000 cal. berechnot. Es zeigt sich deutlicher Parallelismus 
zwisehen kataly t. A ktiv itat u. physikal. Eigg. Nr. 1. is t der schlechteste Katalysator, 
h a t das geringste Adsorptionsvermógen u. die grobste S truktur. Dio Adsorptions
kapazitat, die Adsorptionswarme fiir H 2 u. die katalyt. A ktiv itat zur Athylenhydrierung 
stehen in  der Reihenfolge 3, 2, 1. Fiir Osydationsrkk. ist die Roihenfolge der katalyt. 
A ktiv itat 2, 3, 1. (Journ. physical Chem. 34. 799—820. April 1930. Experimental 
S tation of E . I. d u  P o n t  d e  N e m o u r s  and Company.) G r a s s h o f f .

Sei-iclli Ueno, tJber die narkotisclie Wirkung von Anastlieticis au f reduzierende 
Katalysuloren. (Vgl. C. 1928. II . 2304.) Verschiedene Anasthetica, dio kcino vcr- 
giftenden Elemente, wie P, S oder Halogen, enthalten, iibon einen verzógernden EinfluB 
auf Ni-Katalysatoren aus, der ihier narkot. Wrkg. entspricht. Diese Ersehennmg ^Tn-do 
an  Ni- u. Pt-K atalysatoren bei der Hydrierung yon Sardinenol untersucht. Die narkoti- 
sierten Ni-Katalysatoren gewinnen ihre urspriingliche A ktiv itat zuriick, wenn sie m it 
stimuliorenden Lsgg. behandelt werden. (Journ. Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.] 32. 
321B—23 B. Nov. 1 9 2 9 . ) __________________ W r e s c h n e r .

Charles David Hodgman and Norbert Adolph Lange, Handbook of chemistry and physies;
208 *
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a ready-reference poeket of chemical and physical data. 14th ed. Cleveland, O.: 
Chemical Rubber Pub. Co. W. 1930. (1398 S.) flex. fab. $ 5 .—.

[russ.] Petr Petrowitsch Lebedew, Chemie. 11. Aufl. Moskau: Staatsverlag 1930. (3G6 S.) 
Rbl. 1.65.

Erich Peschke, 300 Fragen Chemie. Ein Repititorium f. Mediziner, Pharmazeuten, Land- 
wirte, Techniker und Chemiker. Berlin: P. Schober 1930. (85 S.) 8°. M. 3.20.

A ,. A to m stru k tu r . R ad lochem ie . P ho tochem ie .
A. S. Eve, Die wacJisende Bedeutung der Schwingungszahl. Vf. weist auf Grund 

verschiedener Betrachtungen darauf hin, daB ein enger Zusammenhang zwischen 
Energie u. Schwingungszalil besteht. (Naturę 125. 454— 55. 22/3. 1930. Montreal, 
Mc G i l l  Univ.) L o r e n z .

E. J. Williams und F. R. Terroux, Unłersuchung des Durchganges von schnellen 
p-Teilchen durch Gase. Yff. untersuchen in  einer WiLSONschen Nebelkammer den 
Durchgang von Elektronen bekannter Geschwindigkeit (0,5— 0,97 Lichtgeschwindig- 
keit) durch 0 2 u. H 2. Um die Elektronengeschwindigkeit zu bestimmen, wird ein 
magnet. Feld an die Kammer angelegt. Gemessen w ird die Haufigkeit der Zusammen- 
stolie, die zu einer Ionisation des Gases fuhren, u. die Haufigkeit der Knicke, also der 
ZusammenstóBe, die m it einem Energieverlust von 5 kV u. melir des Elektrons erfolgen.
— Die klass. Theorie g ibt nur die GróBenordnung der beobachteten Effekte, die beob- 
achteten W erte sind groBer ais die klass. bereclineten. Mit abnehmender Gesehwindig- 
keit wird die Diskrepanz zwischen Beobaehtung u. klass. Berechnung kleiner, langsame 
Elektronen werden vielleicht den klass. Gesetzen folgen. Bei der Berechnung w ird 
angenommen, daB das Elektron ein kleineres magnet. Moment ais 1 BoHRsch.es Magneton 
besitzt; andernfalls gibt die klass. Theorie n icht einmal die GróBenordnung der Haufig
keit der ZusammenstóBe. (Proceed. Roy. So., London Serie A 126. 289—310. 1/1. 1930. 
Cambridge.) LORENZ.

G. Beck, Streuung von Elektronen und a-Teilchen. Vf. g ibt an, daB die Anomalien 
der Streuung von Elektronen u. a-Teilchen durch leichte Atome wellenmechan. er- 
k lart werden konnen. (Naturę 125. 458. 22/3. 1930. Leipzig, Univ., Inst. f. theoret. 
Physik.) L o r e n z .

Christian Meller, Streuung von a-Teilchen durch leichte Atome. Einige Be- 
merkungen zu einer Veroffentlichung von B a n e r j i  (C. 1930. I. 2513). (Naturę 125. 
459. 22/3. 1930. Kopenhagen, Inst. f. theoret. Physik.) L o r e n z .

R. H. Canfield, Mosaikkrystalle von Elementen. Vf. betrachtet die Moglichkeit 
des Bestehens von Mosaikkrystallen von Elementen. (Physical Rev. [2] 35. 671. 15/3. 
1930. Anacostia, Naval Research Lab.) L o r e n z .

Otto Reinmuth, Einige G-rundprinzipien der Róntgenslrahlenkrystallanalyse. I I . 
(I. ygl. C. 1930. I. 1744.) Die Róntgenogramme von NaCl u. KC1 nach den Methoden 
von L a u e ,  BraG G  u . nach der Krystallpulvermethode werden diskutieit. (Journ. 
chem. Edueation 7. 8G0—72. April 1930.) W r e s c h n e r .

James H. Bartlett jun., Die Elektrcmenaffinitdten der Elemente. Durch Extra- 
polation der Ionisierungsspannungen einer Eolge von Ionen u. Atomen gleiclier Elek- 
tronenzahl (z. B. Be++, Li+, He, H ") berechnet Yf. die Elektronenaffinitat verschiedener 
Atome. Eiir H  ergibt sich + 1 ,4  Volt, fur Cl + 3  Volt. Die E lektronenaffinitat von 
He wird negativ sein, die von Li etwas gróBer, yielleicht positiy, wieder geringer bei 
Be, wieder anwaehsend bis zum C, abnelnnend zum N  u. wieder steigend zum F ; ahn- 
liches Yerh. is t in der dritten  Periode zu erwarten. — Bei H _ u. Cl-  is t kein diskretes 
Elektronen-Affinitatsspektrum zu erwarten, da die ersten angeregten Zustande der 
Ionen dicht iiber dem n. Zustand des Atoms liegen. (Naturę 125. 459—60. 22/3. 1930. 
Cambridge, H arvard Univ.) L o r e n z .

Egil A. Hylleraas, Die Elektronenaffinitat des Wasserstoffatoms nach der Wellen- 
mechanik. Im  AnscliluB an  die Berechnung der Ionisierungsspańnungen der Atom- 
gebilde He, Li+, Be++ usw. (ygl. C. 1929. I I .  127) wird die Elektronenaffinitat des 
H-Atoms berechnet, d. h. die Bildungsenergie des H'~-Ions aus H  u. einem freien 
Elektron. Es ergibt sich der W ert 0,700 ±  0,015 V bzw. 16 kcal/Moi. (Ztschr. Physik
60. 624—30. 7/3. 1930. Oslo, Univ. Fysike Inst.) LESZYNSKI.

V ictor H enri, Die Dissoziationsenergie von Sauerstoff bestimmt aus der Prćidisso- 
ziation von Schwefeldioxyd. Vf. untersueht zusammen m it W ie land  das Absorptions- 
spektrum von S 0 2, das aus drei Teilen besteht: 1. von 3900— 3400 A (bei Drucken 
von 1 a t  u. mehr), 2. von 3370— 2450 (bei p  =  0,1 mm u. 3. yon 2350 bis unterlialb
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2000 (fur p =  0,02). 1. u. 3. bestehen ausBanden m it Rotationsfeinstruktur, 2. ebenfalls 
aus Banden m it Feinstruktur; aber bei 2. werden die Banden zwisehen 2550 u. 2500 
breit u. diffus. Das Mol. is t dann pradissoziiert. U nter der Annahme, daB diese Pra- 
dissoziationsgrenze der Bk. S 0 2 SO +  O entspriclit, is t die W armetonung
dieser Rk. (gemittelt zwisehen 2550 u. 2500) =  112 500 cal. Aus frulieren Unterss. 
(vgl. C. 1929. II. 2412) ist bekannt, daB SO =  S +  O — 148 000 cal u. S2 =  S +  S — 
102 020 cal ist. Mit J/2 S2 +  0 2 =  S 0 2 -f- 83 000 cal folgt die Dissoziationswarme 
des 0 2 zu 126 400 cal. Dieser W ert stim m t m it dem aus der Pradissoziation von 
NO, bestimmten gut iiberein. Wahrscheinlich wird 3. ebenfalls eine Pradissoziations- 
grenze entsprcchend der B k. S 0 2 — >- SO +  O' zeigen. Diese zweite Grenze muB bei 1800 
bis 1900 A (m it 13 700 cm-1  fiir den metastabilen ,D-Zustand des O [1. c.]) liegen. 
(Naturę 125. 275. 22/2. 1930. Ziirich, Inst. f. Physikal. Chemie.) L o r e n z .

H. J. C. Ireton und Annie M. Keast, t)ber das Ullrarotspektrum einiger seltener 
Erden und anderer Elemente. Die Funken- bzw. Bogenspektren von Ru, Pd, Os, Ir, 
P t, Yb, P r u. Ta werden auf ultrarotsensibilisierten EASTMANN-Platten aufgenommen 
u. in  Tabellenform wiedergegeben. Wellenlangenbest. m it Cu-Vergleichsspektrum u. 
HARTMANNseher Interpolationsformel. Infolge der geringen Dispersion im U ltrarot 
sind die Messungen nur auf 1 A genau. (Trans. Boy. Soc. Canada [3] 23. Sect. I I I .  
13—18. Jan . Toronto, Univ.) D a d i e u .

Anatazy Boryniec und L. Marchlewski, Die Absorption von ullravioleUem Licht 
durćh 3Iethoxybenzoesauien. p -D eriw . des Benzols absorbieren ultraviolettes Licht 
starker ais m- u. o-D eriw . (vgl. Ma r c h l e w s k i  u . Ma y e r , C. 1929. I I .  2152). Dieses 
Verh. der p-D eriw . kónntc man in manehen F allen  durch Annahme einer chinoiden 
S truktur erklaren; es wurdo indessen gcfunden, daB p-Methoxybenzoesaure ebenso 
wie p-Oxybenzoesaure starker absorbiert ais die o-Verb., so daB die starko Absorption 
der p-D eriw . voreist unerklarlich bleibt. — o-Meihoxybmzoesaure, F. 98,5— 99°. In  
ws3. Lsg. untersucht. F o lg t dem BEERschcn Gesetz. 2 Banden bei 2850 u. 2300 A; 
bei Salicylsaure wurden ebenfalls 2 Banden bei 2950 u. 2295 A gefunden. — p-Meihoxy- 
benzo&saure, F . 184,2°. In  A. untersucht. F o lg t dem BEERschen Gesetz. 1 Band bei 
2535 A. — Im  Original sind ferner die Extinktionskurven fiir m- u. p-Oxybmzoesaure 
wiedergegeben. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 631—35. 
Dez. 1929.) O s t e r t a g .

Ig. Tamm, tlber die Quantentheorie der molekularen Licldzerslreuung in fesłen 
Korpern. E s wird die Lichtzerstreuung in  festen Kórpern ąuantenm echan. nach der 
DiRACsehen M ethode behandelt. Der Zusammenhang m it dem H e i s e n b e r g -P a u l i - 
sehen Quantelungsverf. wird diskutiert. Das in erster Naherung berechnete Streu- 
vermógen weicht von dem klass. bereehneten nur in der Temperaturabhangigkeit der 
In ten sita t der STOKESschen Streuung ab, wobei die vorhandenen Beobachtungs- 
resultate zugunstcn der Quantentheorie sprechen. (Ztschr. Physik 60. 345—63. Moskau. 
19/2. 1930.) D a d i e u .

L. Mandelstam, G. Landsberg und M. Leontowitsch, Uber die Theorie der 
molekularen Lichtzerstreuung in  Krystallen (klassisclie Theorie). D ie  L ichtzerstreuung  
in  einem K rystall wird ais Beugung an den elast. Schwingungen des Krystalls gedeutet. 
B ei der Streuung andert sich die Frecjuenz des Lichtes um w0 (w0 — dio Frequenz 
der fur den betrachteten StreuprozeB maBgebenden elast. Schwingung). Gehórt dio 
Schwingung dem akust. Spektrum des Krystalls an, so is t diese Freąuenzanderung 
klein u. von der Streurichtung abhangig; gehórt aber diese Schwingung dem ultraroten 
Spektrum an, so liegt der Fali der Kombinationsstreuung vor. (Freąuenzanderung 
verhaltnismal3ig groB u. von der Streurichtung prakt. unabhangig.) (Ztschr. Physik 60. 
334— 44. 19/2. 1930. Moskau, Univ.) D a d i e u .

Gr. Landsberg und L. Mandelstam, Lichtzerstreuung in Krystallen bei hoher 
Temperatur. I I .  (I. vgl. C. 1930. I. 173.) Die In tensitat der Trabanten bei Raman- 
streuung im Quarz wird im Temperaturintervall 295° abs. bis 810° abs. untersucht. 
Es zeigt sich, daB neben der bekannten Intensitatszunahm e der violetten Trabanten 
auch eine Zunahme der In tensitat der roten Trabanten zu beobachten ist. So betragt 
z. B. fiir acht verschiedene Linien die Zunahme der Intensitaten der roten Trabanten 
bei einer Temp.-Erhohung von 295—810° abs. ca. 30%- Das Intensitatsverhaltnis 
der roten zu den Yioletten Trabanten wurde fiir die hellsten Linien angenahert be- 
stim m t u. is t bei 295° abs. ca. 12, bei .810° abs. ca. 2,55. Das Intensitatsverhaltnis 
der violetten Trabanten bei Tempp. 810 u. 295° ist im Mittel 6. Die empir. Ergebnisse
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stimmen qualitativ  m it den von der Theorie geforderten iiberein. (Ztschr. Physik 60. 
364—75. 19/2. 1930. Moskau.) D a d i e u .

Donald H. Andrews, Verteilung der Frequenzen in den Ramanspektrcn. Dio Ver- 
toilung der Frequenzen in  den Ramanspektren organ. Vorbb. kann unter folgenden 
Voraussetzungen erklart werden: 1. Es handelt sich ran Grundscbwingungen. 2. Bei 
liomoopolaren Bindungen b a t dio boi der Schwingung auftretendo riicktreibende K raft 
bei o i n f a c h e n  Bindungen immer dieselbe GroBe, unabhiingig davon, welche die 
schwingenden Partner sind u. in  welchem Molekulteil dio Bindung sich befindet. 3. Die 
Atonie konnen i n der Richtung dei' Yerbindungslinio n . s e n k r e c l i t  dazu schwingen. 
U nter der Annahrae, daB die liicktreibendo K raft fiu dio l o n g i t u d i n a l o  
Schwingung 4-105 Dyn, fur dio t r a n s v e r s a l e  Schwingung 0,66-105 Dyn pro Icm  
Elongation betragt, bereelinet der Vf. Frequenzwerte, die m it den im Ramanspektrum 
beobachteten angenahert iibereinstimmen. Die auftretenden Abweichungen diirften 
auf Untersehiedo in der Bindungsfestigkeit zuruckzufuhren sein. (Physieal Rev. [2]
34. 1626—27. 15/12. 1929. Johns Hopkins Univ.) D a d i e u .

J. C. Mc Lennan und J. H. Me Leod, Ober den Ramaneffelct an fliissigem Wasser- 
stoff. Deckt sich inhaltlich m it den C. 1 9 2 9 .1 .1308 u. 1 9 3 0 .1. 1594 referierten Arbeiten. 
(Trans. Roy. Soe. Canada [3] 23. Seet. I I I .  19—20. Jan . Toronto, Univ.) D a d i e u .

J. Zaliradnićek und B. Vlach, Eine einfache BeobacMungsmethode des Raman- 
effehles in  Flussigkeiten. Es wird eine einfache liehtstarke Anordnung zur Unters. des 
Ramaneffektes in Eliissigkeiten beschrieben. Beobaehtungsrolir 45 cm hoher, 7,5 cm 
weiter Glaszylinder, oben offen. Liehtquelle Hg-Lampe 1000 Kerzen. Das auf dem 
Spektrographenspalt m it Bikonvex- u. Zylinderlinse gesammelte Streulieht is t von 
dem Prim arlicht durch eine Scheidewand abgeschirmt. Belichtungszeit m it einem 
FuESSschen Glasspektrographen der L iehtstarke F : 5 u. der Dispersion C— F  ca. 3°, bei 
Spaltweite 0,04 mm fiir Bzl. 2 Stdn., fiir W. 15 Stdn. (Ztschr. Physik 60. 402—04. 
Brunn, Univ. 19/2. 1930.) D a d i e u .

K. S. Krishnan. Sind schwarze Seijenjilme. doppe.lbre.chcnd ? Die Verss. von 
P e r r i n  (Ann. physiąuo 10 [1918]. 160) lassen erwarten, daB Seifenfilme opt. doppel- 
brechend sind u. sich wie einachsige Krystalle m it den opt. Achsen senkrecht zu den 
Oberflachen verhalten. Vf. te ilt Beobachtungen von R a m a n  iiber das Verh. von Seifen- 
blasen im polarisierten Licht mit. Das Verh. der schwarzen Filmo steh t im Gegensatz 
zu dem dickerer Blasen, die lebhafte Farbung aufweisen. W ahrend die schwarze Kugel 
bei tangentialer Beobachtung durch gekreuzte Nichols intensiv leuchtend erscheint, 
dagegen bei diam etraler Beobachtung dunkel bleibt, is t dies bei dickeren Blasen gerado 
umgekehrt. Vf. diskutiert die Beobachtungen u. zeigt, daB von Blasen eines isotropen 
M aterials dieser Dicke ein solehes Verli. erw artet werden muB. Die Beobachtungen 
konnen bzgl. der opt. Anisotropie n icht verwertet werden. (Indian Journ. Physics 4. 
385—404. 31/1. 1930. Dacca, Univ., Abt. f. Phys.) LORENZ.

S. Mrozowski, Bemerhung zur Arbeit von E. Gaviola: „Die Ausbeute, an aus- 
losćhenden Sto/3en und der Radius des angereglen Quechsilberatonis.“ Einwande gegen 
die Berechhung der Ausbeute der auslóschenden StóBe zwischen Hg-Atomen u. denen 
des Zusatzgases (G a v io l a , C. 1929. I . 3067; vgl. auoh C. 1930. I. 1433). Ga v io l a  
legt seinen Betraehtungen eine Definition des Faktors /  (vgl. 1. e.) zugrunde, die m it 
der FoOTEschen Definition (C. 1927. I I .  2437) unvertraglieh ist. (Ztschr. Physik 60. 
716— 17. 7/3. 1930. Warschau.) L e s z y n s k i .

J. G-. W inans, Die Auslosclmng der Nalriumfluorescenz durch Fremdgas. E s wird 
die In tensita t der durch Ultraviolettbestrahlung in NaBr- u. ATo./-Dampf angeregten 
Fluorcscenz des Na ais Funktion des Druckes von zugesetzten Fremdgasen (Br2, CO o, 
N p  H 2, Ar, Ne-He-Gemisch) bestimm t. Durch Br2 u. C 02, die m it Na-Dampf reagieren, 
■wird die Fluorescenz starker ausgeloscht ais durch H 2 u. N2> die n icht m it Na reagieren. 
N im m t man an, daB jeder ZusammenstoB der Moll. der Zusatzgase m it einem an
geregten Na-Atom zur Ausloschung fuhrt, so laBt sich die Summę der W irkungsradien 
(a) fiir Na* im ZusammenstoB m it den verschiedenen Gasmoll. angeben. F iir Na* 
im ZusammenstoB m it H 2 ist a unabhangig von der Geschwindigkeit des Na*. Fiir 
den ZusammenstoB m it Br2 fallt der o-Wert m it wachsender Geschwindigkeit. Die 
fur den ZusammenstoB m it H 2 bzw. N 2 bereehneten o-Werte (2,56 bzw. 2,87• 10-8) 
sind wesentlich kleiner ais die von M a n n k o p p p  (Ztschr. Physik 36 [1926]. 315) er- 
mittelten Werte. (Ztschr. PhysikT60. 631—41. 7/3. 1930. Góttingen, Zweites Physik. 
Inst, d. Univ.) L e s z y n s k i .
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F. Krauss und E. Bruchhaus, Realctionen zwischen gelósten Stoffen bzw. Flussig- 
Iceiten und Oasen bei gleichzeitiger Belićhtung m it Jcurzwelligen Strahlen. I. Es wird ge- 
zeigt, daB es moglieh ist, Rkk. zwischen gel. Stoffen oder Fil. m it Gasen (0 2 bzw. H 2) 
dadurch einzuleiten oder zu beschleunigen, daB das betreffende Gas durch die Lsg. 
oder FI. hindurchgeleitet u. eine ultraviolette Strahlen aussendende Lichtąuelle in 
die Lsg. bzw. FI. eingetaucht wird. Bei den bescliricbenen Verss. wird eine Uviol- 
Tauchlampe von Sc h o t t  & Gen. benutzt. Das Verf. wird gepriift an zwei Oxydations- 
(K J  u. K-Oxałal) u. drei Red.-Rkk. (Na-Wolframat, NH,r Molybdat u. Zimtsdure). — 
K J  wird bei gleichzeitigem Einleiten von 0 2 u. Belićhtung oxydiert, wobei die Aus- 
beute m it der Belichtungszeit zunimmt, die Wrkg. der Bestrahlung m it zunehmender 
A ciditat wiichst u. die prozentuale Ausbeute um so bober ist, je geringer die angewandte 
KJ-Menge ist. E s t r i t t  n u r  d e r  T e i 1 d e s  0 2 i n  R k . , d e r  s i c h  g e l .  
li a  t .  — Eine Oxydation der Oxalsaure t r i t t  nur in Ggw. des M nSOi  ais K atalysator 
ein. Die Ausbeute war um so bober, je grófier die Menge des K atalysators, jo liinger 
die Belichtungszeit, je hóher die Temp. (bis 50°), je starker die Aciditat u. je geringer 
die angewandte Menge des K 2C20., war. — Na-Wolframat u. N H 4-Molybdat konnten 
reduziert werden, wahrend es bisher n ie b t  gelang, Zimtsaure inH ydrozim tsaure zu liber- 
fiihren. Bei der Deutung der Erscbeinungen muB zuniichst eine Alitivierung des H 2 u. 
0 2 durch die Strahlen bis etwa 253 m/i aussendende TJviollampe ausgeschlossen werden. 
Dies kann auch experimentell bestatigt werden dadurch, daB der Effekt bei Einleitung 
von 0 2 durch Glas- u. UvioIróbrcn der gleicho blieb. Eine m it 0 2 gesatt. Lsg. zeigt 
den gleichen Effekt, der beim Durchleiten beobacktet wird. Da der Erfolg negativ 
ist, wenn 1 . eine m it ausgekochtem W. hergestellte Lsg. von K J  belichtet w ird u. auBer- 
halb des Belichtungsbereicbes 0 2 eingeleitet wird, u. wenn 2. durch W. bei gleiclizeitiger 
Belićhtung 0 2 geleitet wird u. nach Abstellen der Belićhtung KJ-Lsg. zugegeben wird, 
ergibt sich, daB die Einw. der ultravioletten Strahlen dann in  Erscheinung tr it t ,  wenn 
gel. Gas u. gel. Salz gleichzeitig so belichtet werden, daB sie unm ittelbar aufeinander 
wirken konnen. (Ztscbr. anorgan. allg. Chem. 189. 53—63. 25/3. 1930. Braunschweig, 
Chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

F. Krauss und E. Bruchhaus, Reaklionen zuńschen geldsten Stoffen bzw. Fliissig- 
keiten und Gasen bei gleiclizeitiger Belićhtung m it kurzwelligen Strahlen. I I . tlber die 
Herstellung von Verbindungen des zweiicerligen Rutheniums. (I. vgl. vorst. Ref.) Durch 
Einleitung von H 2 u. gleichzeitige Belićhtung m it ultravioletten Strahlen wird die 
braune Lsg., die man durch Auflósen von Ruthenium hydroxyd in  HC1 erhalt (vgl. 
K r a u s s  u. K u k e n th a l ,  C. 1924.1. 1347) zu der wasserhellen bzw. in  gróBeren Konzz. 
heli orangefarbigen Lsg. reduziert. Diese Rk. tr i t t  bei Einleiten von H 2 allein oder 
bei Belićhtung allein nicht auf. Eine weitere Red. war selbst bei wochenlanger Vers.- 
Dauer auf diesem Wege nicht zu erzielen, wohl aber durch Red. m it Zn u. HC1. Durch 
T itration  nach dem etwas abgeanderten Verf. von G a l l u .  L eh m an n  (C. 1927.1 .1138) 
m it Manganat in alkal. Lsg. wird festgestellt, daB das Metali in  der „farblosen“ Lsg. 
zweiwertig ist. Nach einer Reihe fehlgeschlagener Verss. zur Abscheidung eines Salzes 
aus der „farblosen“ Lsg. gelang durch Zusatz von CsCl, Einengung auf 1/3 des Vol. 
in  H 2-Atmosphare u. Abkiihlung die Abscheidung eines heli orangefarbigen Salzes 
(spitze Nadeln) der Zus. Cs3[RuCls -H20], also des Cdsiumagnopentachloronithenats, 
das das Ru in  zweiwertiger Form enthalt. DaB eine Aquo- u. nicht eine Hydroxoverb. 
vorliegt, wird dadurch festgestellt, daB die W.-Best. nach Gliihen im 0 2- u. H 2-Strom 
die gleichen Werte gibt. — Bei vorsiehtiger Zugabe von NaOH zur wss. Lsg. des Cs-, ■ 
[RuC15 • H 20 ]  fallt aus der noch sauren Lsg. eine weiBe Verb. aus, die nach kurzer Zeit 
zuerst braun, dann schwarz wird. Die Reindarst. dieser Verb., die ais Ru(OH )2 an- 
zuspreehen ist, gelang nicht, da sie sich selbst in H 2-Atmosphare — wohl unter dem 
EinfluB des W. — oxydiert. Im  UberscłmB ist das weifie Hydroxyd 1.; auch die hierbei 
entstehende Lsg. unterliegt der Oxydation (Farbcnumschlag in  Dunkclgrun). Auf 
Zusatz von HC1 entsteht die belcannte braune Hydroxydlsg. — Beim Einleiten von 
H 2S in die salzsaure Lsg. fallt ein schwarzes in  HNOri 1. Sulfid quantitativ  aus. Oxy- 
dierte man die Ausgangslsg. teilweise m it H 20 2 oder Cl2, so zeigte sich nach dem Ab- 
filtrieren des Sulfids die schon von C la u s  (Pogg. Ann. 65 [1845]. 200) beobachteto 
Blaufarbung des F iltrats, die dann auftritt, w'enn aus der braunen Lsg. m it H 2S gefallt 
wird. —  Die Aufnahme der Absorptionsspektren der Ausgangslsg. u. der reduzierten 
Lsg. brachte keinerlei AufschluB in der Frage, warum die Red. bei der zweiwertigen 
Stufe stehen bleibt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189. 64—71. 25/3.1930. Braunschweig, 
Chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .
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I. Lifschitz und S. B. Hooghoudt, Untersuchungen iiber den Becguereleffekt. I I I . 
(II. ygl. O. 1929. I. 2512.) Die bisher benutzten Methoden zur quantitativen Messung 
bzw. Beschreibung des BECCJUEREL-Effekts worden krifc. besprochen. Ais eindeutiges 
MaB des Effekts kann nur die Anderung der EK. der untersuehten K ette bei der Be- 
strablung benutzt werden. Diese GroBc (jt) wurde bei Kupfer- u. Uranylsalzen u. bei 
Farbstofflsgg. bestimmt; sie ist unabhiingig vom auBeren u. inneren W iderstand der 
Kette, von der gewithlten unpolarisierbaren Dunkelelektrode, der Polarisationsspannung, 
dem Elektrodenpotential, der Bestrahlungsdauer, der ElektrodengroBo u. -form u. 
von der GróBe des bestrahlten Vol. Tl ist abhangig von der N atur des bestrahlten 
Elektrolyten, der Temp., sowie der In tensitat u. Wellenlśinge des Lichtes. Der Zu- 
sammenhang von 71 m it fruher benutzten MaBarten wird krit. besprochen, u. es wird 
gezeigt, daB in bestimmten Fallen der BECQUEREL-Effekt II. A rt (Vol.-Effekt) an 
Pt-Elektroden nicht frei von iiberlagerten photoehem. Effekten gemessen werden kann. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 146.145—72. Febr. 1930. Groningen, Univ.) W r e s c h .

Kasimir Fajans, Kadioaktivitat und die neueste Entwicklung der Lehre von den chemischen 
Elementen. Durchges. Abdr. d. 4. Aufl. Braunschwcig: F. Vieweg & Sohn 1930. (XI, 
137 S.) 8°. =  Sammlung Vicweg. H. 45. M. 5.— .

As. E le k tro c h em ie . T herm ochem le.
D. C. Rose, Energieverlusle von Elektronen im  Quecksilberdampf. Vf. untersucht 

die Zusammenstófie von Elektronen bestimm ter Geschwindigkeit m it Hg-Atomen im 
feldfreien Raum. Die Zahl der unter einem bestimm ten Winkel gestreuten Elektronen 
wird in einer Hg-freien Kammer elektrostat. bestimmt. Der Zusammenhang zwischen 
dem Energieyerlust unelast. gestreuter Elektronen m it den versehiedenen Anregungs- 
zustandcn des Hg-Atoms wird diskutiert. Auffiillig ist, daB relativ viel Elektronen 
zwei ZusammenstóBe (u. zwar einmal m it 4,8 u. das andcre Mai m it 6,7 Volt Ver- 
lust) erleiden. Im  allgemeinen sind die Ergehnisse in  tlbereinstimmung m it denen 
von H a r n w e l l  (C. 1 9 3 0 .1. 5) u. W h i t n e y  (C. 1929. II . 2979). (Naturę 125. 460—61. 
22/3. 1930. Kingston, Canada, Queens Univ.) L o r e n z .

W. de Groot, Die Konzeniration der posiliven Ionen im  Quecksilber-Neon-Nieder- 
roltbogen. Die Konz. der positiven Hg-Ionen im Innern der Osydspirale eines Nieder- 
voltbogens in  einem Gemisch von Ne- u. Hg-Dampf wird nach zwei Methoden (photo- 
graph. u. photoelektr.) bestimmt. Beide Methoden liefern Werte, die der GróBenordnung 
nach gleich sind u. auf eine Konz. von etwa 1—2-1012 Ionen/ccm hinweisen. Es wird 
darauf aufmerksam gemacht, daB wegen der unbekannten Feinstruktur der Resonanz- 
linie 1942 il  (2 2Pv,—1 ~S'/t Hg II)  die opt. bestimm ten Konzz. Mindestwerte sind. 
(Ztschr. Physik 60.'617—23. 7/3. 1930. Eindhoven, N atuurk. Lab. d. N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabr.) L e s z y n s k t .

N. W. Kondyrew und A. K. Susi, Die Leitfahigkeit ton Athylmagnesiumjodid 
in  atherischen Lósungen. (Journ. Russ. phys.-chem.' Ges. [russ.] 61. 1913—22. 1929. —
C. 1929. II. 2023.) T a u b e .

J. L. Crenshaw, Die elektromolorische K raft von Zinkamalgamen. E s wird gezeigt 
daB die M essungen der E K . an Zinkam algam en v o n  R i c h a r d s  u . F o r b e s  (Ztschr. 
physikal. Chem. 58 [1907]. 683), P e a r c e  u . E v e r s o l e  (C. 1928. I. 1623) einerseits  
u. d iejen igen des Y fs. (Journ. physical Chem. 14 [1910]. 158) andererseits g u t iiber- 
einstim m en, w enn m an v o n  den W er ten  der ganz verd. A m algane, bei denen d ie  K onz. 
n ich t kon stan t gehalten  werden kann, absieht. (Journ. physical Chem. 34. 863—69. 
A pril 1930. B ryn M awr College P enn.) G r a s s h o f f .

F. Foerster, E. Fricke und R. Hausswald, tJber die elektrolytische Reduktion 
saurer Molybdanlosungen. I. Die elektrolyt. Red. saurer Lsg. der Molybdansaure 
fiihrt, wie schon Ch il e s o t t i  (vgl. C. 1906. I. 1225) gezeigt hat, zunachst zu Mo{5)- 
Verbb., diese konnen weiter, unter tlberspringung dei Mo(4)-Stufe, unm ittelbar zu 
il/o(3)-Verbb. reduziert werden; dariiber hinaus gelangt man nicht. In  s ta rk  saurer 
Lsg. t r i t t  eine rote Mo(3)-Verb. auf, (Morln), in schwiicher saurer Lsg. erscheint eine 
griine Form (MoT^). Das elektromotor. Verh. von Movi/M ov u. Mov/Morm wurde 
fur wechselnde Mengen beider W ertigkeitsstufen in 8-, 4- u. 2-n. HCl-Lsgg. bestimmt. 
in K etten von der Form : MeBmetall | Movi/M ov in HC11 2-n. H ,S 0 4, H gS04 | H g; ais 
Metali wurde P t, I r  u. Au verwendet. Die Gleichgewichtspotentiale (auch fiir Mo^/Morn l) 
werden m it steigender Aciditat edler. Die Potentiale Mov/Moffni in 2-n. HĆ1 liegen 
sehr viel unedler ais die entsprechenden Mov/Morn l; Mo 1̂11 ist das energiereicheie
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Priinarprod. u. gelit von selbst in Morm iiber, u. zwar um so schnellor, jo hohor die 
A ciditat der Lsg. isfc. Zugleicli kann H 2-Entw. eintreten: M o.'" +  H 20  — y  MovO”‘ +  
H 2; dieser Vorgang wird bcsonders durch platiniertes P t katalyt." beschleunigt. Vff. 
zcigen, daB besonders am glatten P t u. am Au der Potentialgang sehr erheblich u. 
in mannigfacher Form von dem eines reversiblen, nui durch Konz.-Polarisation bc- 
einfluBten Ganges abweicht. Zur Erklarung wird angenommen, daB sich auf der 
Kathode eigenartigo Diaphragmen ausbilden, dereń A rt u. Eigg. wechseln. Dieso 
diinnen, veranderlichen Diaphragmen, die sich aus dem Oxydationsmittel u. seinem 
Rcd.-Prod. bilden, vermindcrn bei geeigneter Stromdichte die Stromausbeute nicht, 
sondern erliohen nur den Spannungsbedarf. (Ztsclir. physikal. Chem. Abt. A. 146. 
81—100. 177— 231. Febr. i930. Dresden, Techn. Hochseh.) W r e s c h n e r .

N. Rashevsky, Thernwdynamik von Sysiemen m it mehreren Oleichgewichten. 
(Vgl. C. 1930. I. 1751.) Vf. betrachtet eine rcversiblo Rk. zwisehen gasfórmigen oder 
gel. Substanzen, die nicht dem idealen Gasgesetz, sondern der VAN d e r  WAALSschen 
Gleichung folgen. Es zoigt sich, daB die freie Energie des Systems ais Funktion des 
Verhaltnisses der bciden reagierenden Stoffe betrachtet, fur bestimmte W erte der 
Temp., des Gesamtvolumens u. anderer iiuBerer Bedingungen zwei Minima hat. Der 
Zustand des Systems is t also nicht allein von den auBeren Bedingungen des Systems, 
sondern auch von der Vorgeschichte bestimmt. F ur gegebene auBere Bedingungen 
besitzt das System daher zwei Gleichgewichtskonzz. (Physical Rev. [2] 35. 666. 15/3. 
1930. E ast P ittsburg, Westinghouse Co.) L o r e n z .

A. M. Taylor, Mólekulare Anhaufung. Vff. vermutet, daB auBer aus den Er- 
gebnissen der Róntgenspektroskopie u. der spezif. Warmemessungen auch aus der 
v a n ’t  HoFFschen Gleichung d {\og)kjd t =  Q/Ii T - Aussagen iiber die Mol.-GroBe im 
festen Zustand gemacht werden kónnen. In  obiger Gleichung wiirde Q dann die Losungs- 
warme des festen Stoffes in  einem Lósungsm. u. 1: die Gleichgewichtskonstante zwisehen 
den Moll. im festen u. im gel. Zustand bedeuten; die Temp.-Abhangigkeit der Loslichkeit 
g ib t ein MaB fiir die GróBe von k. Jod ergibt sich auf diese A rt im festen Zustand ais 
bimolekular (J 2) in  Obereinstimmung m it rontgenoskop. Ergebnissen. (Physical Rev. [2]
35. 668. 15/3. 1930. Rochester, N. Y., Inst. of. Applied Optics.) L o r e n z .

A. Berthoud, E. Briner und A. Schidlof, Zum  „ebullioskopischen Paradoxon“. 
In  Erwiderung auf eine Entgegnung von V e r s c h a p f e l t  (C. 1929. I I . 2162) geben
Vff. nochmals eine kurze Zusammenfassung ihrer Ansichten iiber das ebullioskop.
Paradoxon. (Vgl. C. 1929.11. 396.) (Journ. Chim. physiąue 26. 505. 25/12. 1929. Genf 
u. Nouchatcl). L o r e n z .

L. A. Ware, Thomson-Effelct in  Zinkkrystallen. Fiir Zn-Kristalle in moglichst 
violen Orientierungen wird der THOMSON-Koeffizient bei 49,5 u. 125° bestimm t. Dio 
W erte scheinen der V0lGT-TH0MS0Nsclien Symmetriebeziehung zu folgeń, obgleich 
bei hóherer Temp. die Ubereinstimmung wegen des groBeren experimentellen Fehlers 
n icht so gu t ist. Das Ansteigen der W erte m it der Temp. is t etwas gróBer ais bei poly- 
krystallinem Materiał. (Physical Rev. [2] 35. 667. 15/3. 1930. Univ. of Iowa.) L o r e n z .

M. Lecat, Beziehungen zwisehen dem Verhalten eines binaren Systems bei der 
Destillation und dem Yerlauf der Temperalwr-Bampfdruck-Kurten der Komponenien. 
(Vgl. C. 1930. I. 651.) Theoret. azeotrop. Betrachtimgen. (A tti R . Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 10. 649—53. 15/12. 1929. Lówen.) W r e s c h n e r .

R. O. Herzog, Notiz iiber die Berechnung des Molekiilargewiehts von Fliissigkeiten 
aus dem Spannungskoeffizienlen. Durch Erm ittlung des Spannungskoeffizienton (s) =  
Ausdehnungskoeffizient/Kompressibilitatskocffizicnt u. Einsetzung der aus In- 
krementen berechneten VAN DER W AALSschen an. u. bn. lassen sich die Mol.-Geww. 
im fl. Zustand aus den Gleichungen:

S =  W j d f  ' ~T U- * “  (M/d -  iJfO ’ {R* =  3,04)
berechnen. Es wird gezeigt, daB beide Gleichungen bei Verwendung der angegebenen 
Inkrem ente fiir n. Substanzen gelten, u. daB die zweite zur Berechnung des Assoziations- 
faktors brauchbar ist. Es wird Yorgeschlagen, diesen Weg insbesondere bei Polymer- 
homologen zu benutzen, um bei hochmolekularen Gliedern das Mol.-Gow. (den Poly- 
merisationsfaktor) zu ermitteln. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 147. 118— 24. 
April 1930.) W r e s c h n e r .

J. H. Brinkworth, Uber die Temperatur-Abhangigkeit der spezifischen Wdrmen 
von Wa-sserstoff und Stickstoff. Nach einer Besprechung verschiedener Formeln fur die
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Temp.-Abhiingigkeit der spezif. Warmen von Gasen sohlagt Vf. vor, den stark  vcr- 
anderlichen (geąuantelten) Anteil der spezif. Warme eines Gases Cq durch Cq =  
l i  x2 eX/(ex — l )2 wiederzugeben, wobei x  =  (S v /T — X , X  eine Temp., s ta tt  des 
iiblichen x  =  fi v /T  ist. Dio gesamte spezif. Warme eines zweiatomigen Gases bei 
konstantem Vol. ist daher Cv =  3/2 i i  +  Cq +  (thermodynam. Korrektion) +  (Aus- 
druck, der den Anstieg der spezif. Warnio bei hohen Tempp. wiedergibt). F ur H 2, 
bei dem die thermodynam. Korrektion klein ist, gibt die Gleichung gute Werte, fiir 
N2 unterhalb 50° wird die t)bereinstimmung sehleeht. — Aus dem fi w ird das Tragheits- 
moment von H 2 u. N 2 in  annaherndem Einklang m it den aus spektroskop. Daten be- 
stim m ten W erten gefunden. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 126. 204—12. 
1/1. 1930. Imperial College of Sciences.) L o r e n z .

E. J. Workman, Eine neue Methode zur Messung der Druckabhangigkeit der
spezifischen Warme von Gasen. Vf. beschreibt eine Strómungsmethode zur Messung 
der spezif. Warme von Gasen bei hohen Drucken an. Fiir 0 2 ergibt sich bei 26° zwischen 
15 u. 100 a t ein Druckkoeffizient- von 0,0017 ±  0,0001/Atm. (Physical Rev. [2] 35. 
667. 15/3. 1930. Univ. of Virginia.) L o r e n z .

Barnett F. Dodge, Bemerkung iiber das Methanolgleichgewicht. Dio fiir das Gleich- 
gewicht PcHjOH: X P u 22 abgeleiteten K v stimmen m it der freien Energie
der Rk., die man berechnet hat, n icht iiberein (s. Tabellen im Original). Vf. berechnet 
die freie Energie der Rk. auf zwei Wegen (bei 25°) zu —9250 u. —9810 cal., aber die 
in  Frage kommenden W armetonungen sind zum Teil nur ungenau bekannt, nam entlich 
die Verbrennungswarme von Methanol. Und das is t der schwache P u n k t bei der An- 
wendung des „d ritten  therm odynam . Satzes“ : man braucht sehr genaue Zahlen fur 
die W armetonungen; die Entropie werte haben weniger zu sagen. (Ind. engin. Chem. 22. 
89—90. Jan . 1930. New Havcn, Yale Univ.) W. A. R o t h .

F. Bourion und E. Rouyer, Kryoskopische TJntersuchung des Paraldehyds in  
rein wasseriger Losung und in  Kaliumchloridlosungem. (Vgl. auch C. 1930. I. 2702.) 
Um die kryoskop. K onstantę einer wss. Salzlsg. zu bestimmen, wird Paraldehyd 
(C2H.,0)3 in W. u. in  0,5- u. 1,225-n. KCl-Lsg. kryoskop. untersucht. In  W. ergibt 
sich die K onstantę 1,853° (1 Mol. in 1000 g W.), in  der 0,5-n. KCl-Lsg. 2,70°, in der
1,225-n. KCl-Lsg. m it steigender Konz. abnehmende K onstanten, was auf Depoly- 
merisation hinweist. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 585—87. 3/3.1930.) W. A. R o t h .

B. Hague, Electromagnetic problems in electrical engineering; an elementary treatisc on 
the application of tho principles of electromagnetism to the theory of the magnetic field 
and of the mechanical forces in electrical maohinery and apparatus. New York: Oxford
1929. (374 S.) 8°. § 10.— .

As. K o llo id ch em ie . C ap llla rch em ie .
S. E. Sheppard und R. C. Houck, Die Plastizilat von solratisierlen Kolloiden. 

[ Journ. Franklin Inst. 208. 811. Dez. 1929. Comm. No. 382 from the K odak Res. 
Labb. — C. 1930. I. 2226.) K r u g e r .

Harry B. Weiser und Guilford L. Mack, Die Bildung lyophober Organosole. 
Nach einer Klassifizierung der durch Ionenadsorption stabilisierten Organosole u. einer 
Ubersicht iiber die bekannten Herst.-Methoden werden neue, verbesserte Methoden 
fiir die H erst. versehiedener Organosole angegeben. — #<7<S-Organosole: 1. Methyl- 
alkoholsole: Beim Einleiten von H 2S in eine Lsg. von HgCl2 in  Methylalkohol
(70 g/l) entsteht eine dicke, gelbliche Gallerte des Doppelsalzes HgCl2■ 2 H gS,' das bei 
weiterem Durchleiten von H 2S in  kórniges, schwrarzes, durch Auswaschen der HC1 
in der Zentrifuge unter Suspendieren in  Methylalkohol u. H 2S-Einleiten n icht peptisier- 
bares HgS iibergeht; ahnliche Ergebnisse m it einer verdiinnteren HgCl2-Lsg. Bei 
Zusatz von HgCl2 (5 g/l) zu m it H 2S gesiitt. Methylalkohol bei standigem Durchleiten 
von H 2S geht die weiBe intermediare Verb. rasch in  weniger kórniges HgS iiber, das 
beim Auswaschen der HC1 m it reinem Methylalkohol, Suspendieren in der organ. FI. 
u.. Behandlung m it H 2S ein ziemlich bestandiges, braun-graues, in  4 Tagen nur wenig 
geflocktes Sol liefert. Aus Methylalkohollsgg. von H gS04 u. Hg(NO ,)2 kórnige, nicht 
peptisierbare HgS-Ndd. HgCr20 7 is t in  Methylalkohol wl.; beim Einleiten von H 2S 
in die Suspension flockiger kaffeebrauner, nicht peptisierbarer HgS-Nd. M it Hg-Acetat 
direkt Solbldg.; das essigsaurehaltige Sol war imbegrenzt bestandig; im reflektierten 
Licht blan-schwarz, bei hoher Verdiinnung braun. Relatiy reine, aber sehr empfindliclie 
Sole werden aus Hg(CN)2-Lsgg. in Methylalkohol durch Einleiten von H 2S u. Destillation
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unter vermindertem Druck erlialten. 2. Acetonsólc: Eine Acetonlsg. von HgCl2 g ibt 
bei Behandlung m it H 2S direkt ein nicht sehr bestandiges Sol; stabileres Sol bei Ver- 
wendung einer Suspension von Hg-Acetat in Aceton. Das unreine aus Hg(CN)2-Lsg. 
gewonnene HgS-Acetonsol war stabiler ais das Methylalkoholsol; flockt aber bei" Ent
fernung des H 2S; kein Austreiben von HC1 bei 8-std. Erhitzen auf 40° bei 358—360° 
infolge Bldg. eines unter diesen Bedingungen stabilen Additionsprod. 3. Sole in n-Pr cipy l- 
alkohol: Aus HgCl2-Lsgg. nur sehr instabile Sole. Dio aus Hg(CN)2-Lsgg. gewonnenen 
Sole lassen sich entgegen den Angaben von L o t t e r m o se r  (Journ. prakt. Chem. [2] 75  
[1907], 293) durch langes Einleiten von H 2S (oder C 02) u. H 2 HCN-frei erhalten. 
Fiir die Gewinnung eines reinen stabilen Sols is t die Anfangstemp. sehr wichtig; besto 
Resultato bei Eiskuhlung der Hg(CN)2-Lsg; (0,75 g/250 ccm Propylalkohol) u. des 
H 2S-gesatt. Isopropylalkohols (500 ccm) vor dom Mischen u. Einleiten von I i 2S in  die 
k. Lsg. AnschlieBendes Erhitzen bewirkt bei nicht vollstiindiger Entfernung der H 2S 
keine oder nur geringe Sensibilisierung. — Oxydsolein n-Propylalkohol: Rk.-Gcmischo 
so, daB der gleichzcitig m it dem Oxyd gebildete Elektrolyt unl. ist. Fe20 3-Propyl- 
alkoholsol: Durch Mischen von FeCl3 u. K 20-Lsgg. u. Abzentrifugieren vom KC1; 
das klare, rote Sol m it 1,3 g/l Ee20 3 war bei sorgfaltigem AusschluB von W. vollkommen 
bestiindig, koagulierte aber bei Zusatz einer Spur W. sofort zu einem gelatinosen Nd. 
Entfernung des KC1 durch Elektrodialyse gelang nicht; die Teilehen diffundierten 
durch Pergament- u. Cellophanmembranen, u. die Stromstiirke war sehr gering. Sowohl 
negative ais positive Sole sind leicht zuganglich, da das Sol in Ggw. von uberschiissigem 
FeCl3 oder K 20  bestandig ist. LiCl salzt das KC1 aus ohne merkliche Koagulation 
des Fe20 3; m it K 20  in hohen Konzz. teilweise, m it H 2S 04 vollstiindige Koagulation. 
Im  allgemeinen durch E le k tro d o  nicht leicht geflockt. Von La Tour wurden dui'ch 
Mischen von Ba( OH)2-Lsgg. m it FeCl3- oder Fe2(SO.,)3-Lsgg. Fe20 3-Methylalkoholsole 
hergestellt. Stabilere, klarere Sole m it FeCl3. Sehr unvollstandige Fallung des BaCJ2 
wenn der Methylalkohol nicht absol. wasserfrei ist. Mit Fe2(S 04)3, ein triibes, aber 
bestandiges Sol. — JfajigwłicwycZ-Propylalkohol: Dunkelbraunes Sol beim Mischen 
einer MnCl2-Propylalkohollsg. m it der Lsg. der theoret. Menge K 20. Yollkommen 
stabil, aber bei Verdiinnung m it W. oder A. in allen Verhiiltnissen gefallt, sehon durch 
Spuren rasch koaguliert. E in Sol m it 50°/o Aceton war nach 3 Tagen nur teilweise 
geflockt. — CV20 3-Propylalkoholsol ist ais einziges der untersuchten Sole nicht hoch 
empfindlich gegen Spuren W. Zusatz einer K 20-Propylalkohollsg. zu der Lsg. von 
CrCl3, das durch Erhitzen von CrCl3 • 6 H 20  in HC1 erhalten war u. durch kurzes Stehen 
an  der Luft etwas W. aufgenommen hat. Ganz anhydr. CrCl3 ist in Propylalkohol 
zu wl. Klares, griines, ziemlich bestandiges Sol, nach 1 Monat allmahlich trub . Zusatz 
von 30°/o A. verursacht sofortige Trubung u. vollstandige Koagulation in 1 Stde., 
50%  W. zunachst keine siehtbare Yeriinderung, spater Triibimg u. vollstandige Koagii- 
lation in 12 Stdn. —  Solo von Fe-, Cu- u. Zn-Ferrocyanid in Methylalkohol nach Gili 
durch Behandlung der Methylalkohollsgg. von Fe-, Cu- bzw. Zn-Chlorid oder Acetat 
m it geringem OberschuB einer Methylalkohollsg. von Ferroeyanwasserstoffsaure, 
Wasehen in der Zentrifuge bis zur Peptisation im Methylalkohol; ziemlich stabil u. 
klar im reflektierten u. duichfallenden Licht. (Journ. physical Chem. 34. 86— 100. 
Jan . 1930. Houston [Texas], The Rice Inst.) K r u g e r .

Harry B. Weiser und Guilford L. Mack, Słabilitdł lyophober Organosole. (Vgl. 
vorst. Ref.) Unters. der E lektrolytstabilitat von //yS-Methylalkohol- u. HgS-Propyl- 
alkoholsol, J ’e20 3-Propylalkoholsol u. von nach verschiedenen Methoden hergestellten 
HgS-Hydrosolen durch Messung der Flockungswerte u. der f-Potentiale. Die Flockungs- 
konzz. von CaCl2 u. LiCl fiir das HgS-Methylalkoliolsol sind viel kleinei ais fiir ent- 
sprechende Salze bei HgS-Hydrosol. Zusatz von W. stabilisieit das HgS-Propyl- 
alkoholsol gegen LiCl, Zusatz von Isoamylalkohol sensibilisiert, Zusatz von W. stabilisiert 
gegen CaCl2 entsprechend der Erniedrigung bzw. Erhohung der DE. des Mediums. 
Ggw. von Propylalkohol sensibilisiert HgS-Hydrosol gegen CaCl2. — Der EinfluB 
von Propylalkohol u. Aceton auf das £-Potential von Fe20 3-Hydrosol (nach P e a n  
d e  S t. Gi l l e s ), der EinfluB von CaCl2 u. LiCl auf das f-Potential von HgS-Hydrosol 
in  Ggw. verschiedener Mengen Propylalkohol, dieW rkg. von W. u. A. auf das £-Potential 
der HgS-Propylalkoholsole u. von Bzl. oder W. auf das £-Potential von Fe20 3-Propyl- 
alkoholsole in  An- u. Abwesenheit von LiCl wird durch Kataphoresemessungen ver- 
folgt. — Die Elektrolytkoagulation von Solen findet nicht notwendigerweise bei einem 
bestimmten krit. f-Potcntial s ta tt. Elektrolytzusatz zu sehr fcinteiligen Solen erniedrigt 
die Beweglichkeit wegen teilweiser Ladiingsneutralisation durch Adsorption entgegen-
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gesetzt geladener Ionen; anschlieBend Zusammenwachsen der klcinen Teilchen zu 
gróCoren, bei dcnen das Yerhaltnis Zahl der Ladungen: Oberflaeho derart ist, dali dio 
Beweglichkeit zunimmt; in dcm MaBc, wie dei 2. Faktor eingeht, sind £-Potential- 
messungen zur Best. der relativen S tabilita t von Solen ungeeignet. Im  allgemeinen sind 
die Flockungswerte ein besseres Mafl fur die Solstabilitat unter yerschiedenen Be- 
dingungen ais dio f-Potentiale. Der EinfluB fremder Nichtelektrolyte auf die S tabilitat 
lyophober Hydro- u. Organosole kann wenigstens qualitativ  durch den EinfluB 1. auf 
die DE. des Mediums, 2. auf die Dissoziation der vorhandenon Elcktrolyto u. 3. auf 
die selektive Ioncnadsorption an  die Teilchen e ik la rt werden; wie weit nicht meBbare 
oder sehwer meBbare Variable, wie Grenzflachenspannung oder DE. gut leitendcr 
Lsgg. heranzuziehen sind, is t noch unbekannt. (Journ . physieal Chem. 34. 101—21. 
Jan . 1930. Houston [Texas], Rico Inst.) K r u g e r .

James G. McNally und S. E. Sheppard, Doppelbrechung in  Celluloseacelat- und  
Gellulosenitratfilmen. Celluloseacelat- u. Cellulosenitratfilme des Handels sind isotrop, 
opt. einaehsig oder opt. zweiachsig, die regeneriertcn Gellulosefilme ein- oder zweiachsig. 
Aus demselben Colluloseacetat oder -n itra t lassen sich, jo nach der Spannung, beim 
Trockncn isotrope, ein- oder zweiachsigo Filmc gewinnen. Einaehsige Filmo wurden 
durch GieBen 15°/0ig- Cellulosediaeetat- oder CeUulosenitrat- (ll,2°/o N)-Lsgg. auf 
Glasplatten u. griindliches Ti'ocknen vor dem Abziehen oder Abziehen m it einem Geh. 
von 15°/0 an Losungsm. u. Trocknung in  einer Klammer unter gleicher Spannung in 
allen Richtungen in  der Ebene der groBen Oberfliiehe des Films erhalten; bei Wrkg. 
einer gróBeren Spannung in  einer bestimmten R ichtung entstehen zweiachsige Filme 
m it der 2. Achse in  der R ichtung des Zuges. Einaehsige Filme werdon beim Strecken 
iiber die Elastizitatsgrenze, auch nach sorgfaltiger Entfernung des Losungsm. zwei
achsig; bei Streckung innerhalb der E lastizitatsgrenze werden die einachsigen Filmo 
zweiachsig m it der 2. Achse in  der Zugrichtung, kehren aber nach Aufhebung des Zuges 
in  den einachsigen Zustand zuruck. D urch ganz langsames Trocknen 2°/0ig. Lsgg. 
auf einer Hg-Oberflache erhaltene Filme sind isotrop wegen der ungeordneten Lagerung 
der anisotropen Teilchen. Anderer A rt sind die isotropen, cam pherhaltigen Filme, die 
durch Eintrocknen von Lsgg. m it 10% Campher auf Glasplatten gewonnen werden, 
aber nach A .-Extraktion des Camphers die positiv einaehsige Anordnung der Cellulose- 
mieellon zeigen. Eine 3. A rt isotroper Filme entstand aus Cellulosetriacetatlsgg. in 
Chlf. un ter Bedingungen, wo das durch Hydrolyse dieses T riacetats gewonnene Sekundar- 
aeetat einen einachsigen Film  liefert. — Die Teilchen, dereń Orientierung die opt. Eigg. 
der Filme bestimmen, miissen jedenfalls unsymm.. stabchen- oder lattenfórm ig scin. 
(Journ . physieal Chem. 34. 165—72. Jan . 1930. Rochester [N. Y.], K odak Res. Lab. 
Comm. Nr. 365.) K r u g e r .

J.-J. Trillat, U ber die Struktur der Gelatine. (Vgl. C. 1930. I. 22.) U nters. un- 
gedehnter, auf einem Netz getrockneter u. gedehnter Gelatine in  drei aufeinander 
senkrechten Richtungen. N icht gedehnte Gelatine zeigt senkrecht zur Trocknungs- 
flache ein Diagramm m it einem amorphen Ring entsprechend einem intermol. Ab- 
stand von 4,3 A u. zwei feine Ringe entsprechend einem Abstande von 11,9 bzw.
2,8 A; nach dieser Richtung besteht also Isotropie. In  den beiden senkrechten Rich
tungen werden dagegen starkę polare u. aąuatoriale Yerstarktmgcn beobachtet. Auf 
200% gedehnte Gelatine liefert ein „Faserdiagram m “ m it der Achse der Orientierung 
parallel zur Zugrichtung; aus vier symm. zum Zentrum gelegenen Interferenzpunkten 
wird die Identitatsperiode in  der Zugrichtung zu a — 9,7 A bereehnet. Vf. schlieBt 
ebenso wie bei Nitro- u. Acetylcellulose auf eine Zweiphasenstruktur. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 190. 265—67. 27/1. 1930.) K r u g e r .

Helen Quincy Woodard, Vergleich von Silber- und Blcisolen, die nach der Bredig- 
schen Methode hergestelll sind. (Vgl. C. 1928. II . 1068.) Die kathod. Zerstaubung 
von Ag u. Pb in Ggw. yersehiedener Elektrolyte wird untersueht. Dio Bldg. von Ag- 
u. Pb-Solen stim m t darin uberein, daB in beiden die Konz. der gegen 5 Min. langes 
Zentrifugieren m it einer K raft von 1000 X Schwerkraft bestandigen Kolloidteilchen 
m it der Dauer des Stromdurchganges ein Maximum durchlauft; bei den Pb-Solen 
gelang es jedoch, im Gegensatz zu den Ag-Solen nicht, schlieBlich vollstandige FSllung 
zu erzielen. — Die Bldg. von Ag-Solen wird haupts£eh!ieh durch das Anion der Lsg. 
bestimmt; in dest. W. oder Lsgg. von AgN03, H 2SO.„ Essigsaure oder NH.jNO., liefien 
sich keine, in Lsgg. von N aN 03 oder Na-Acetat nur wenige, unbestandige Sole niedriger 
Konz. herstollen; konz. stabile Ag-Solo konnten in Na2C 03- u. KOH-Lsgg. versehiedener 
Konz., verd. stabile Solo in Lsgg. von HC1, NaCl, NH 4C1, NaCNS u. Na2S gewonnen
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werden. Die stabilisierende Wrkg. der Anionen scheint von der Loslichkeit des be- 
treffenden Ag-Salzes abzuhangen. Ein gewisser KationeneinfluB ist auch vorhanden. — 
Die Bldg. von Pb-Solen wird hauptsachlich durch das positivo łon  der Lsg. bestimmt. 
H ' u. NH4‘ stabilisieren schlecht, N a' u. K ‘ viel besser; Milehsaure, Essigsiiure u. 
NaliCO, stehen zwischen den starken Sauren u. NH,-Sal zen einerseits u. den Na- u. 
K-Verbb. andererseits. (Journ. physical Chem. 34. 138—44. Jan . 1930. New York, 
Memoriał Hospital.) K r u g e r .

S. Roy und N. R. Dłiar, Der Einflufl des Lichtes auf die Koagulation, die elek- 
trisćhe Leitfahigkeit utul die Absorpticmsspektrm einiger Kolloide. (Vgl. Roy, C. 1929.
II . 1904). Unterss. an Solen von 8  (Odćn), Preupisch Blau, Cu-Ferrocyanid, ZĄO H )^ 
CV(0//)3, Fe(OH)3, M n02, Ce{OH)v  V2Ob, Dammarharz, M astix u. ^4s2S3. l?e(OH)3-, 
Cr(OH)3-, Zr(OH)4-, V20 6-, M n02- u. b. hergestellte Ce(OH)4-Sole werden durch Be- 
liehtung instabiler, PreuBisch Blau-, Cu-Feriocyanid-, Mastix- u. Dammarharzsole 
stabiler; As„S3 wird gegen 1- u. 2-wertige Elektrolyte sensibilisiert, gegen 3- u. 4-wertige 
stabilisiert. H. u. k. hergestellte Ce(OH)4-Sole, M n02-Sol, verd. Cu-Ferrocyanidsole 
u. m it Sauie- u. Na2S20 3-UberschuB bereitete S-Sole koagulierten im Sonnenlicht. 
Die Lichtkoagulation beruht 1 . auf Zers. des stabilisierenden Ions; 2. auf Abnahme der 
Rk.-Fiihigkeit der Solteilchen. Anstieg der elektr. Leitfahigkeit der Sole von Fe(OH)3, 
Cr(OH)3, Zr(OH)4, h. hergestelltem Ce(OH)4, M n02, As20 3, PieuBisch Blau u. Cu-Ferro
cyanid bei langer Belichtung, Abnahme der Leitfahigkeit bei V20 5-, Dammarharz- 
u. JIastixsolen. Zunahme der Absorption durch Belichtung bei Fe(OH)3-, As2S3- u. 
PreuBisch Blau-Sol, Abnahme bei Dammarharz- u. Mastixsol. (Journ. physical Chem. 
34 . 122—37. Jan . 1930. Allahabad [Indien], Univ.) K r u g e r .

Sven Palitzscli, Sludien Ober die OberflacheTispannung von Losungen. V. Uber 
OberflacJienspannung, Oberjlachmkonzentralion und Aktiviłał. (IV. vgl. C. 1930. I. 656.) 
Von dem System Urethan-NaCl-W. wurden nach G ib b s  Formel die Oberflachen- 
konzz. berechnet. Durch Einfuhrung dieser Werte in eine von ScHOFIELD u. R i d e a l  
(vgl. C. 1925. II. 2133) aufgestellte Gleichung ergab sich, auBer einer Bestatigung 
derselben, daB die Lage der Kurve bis zu maBig hohen Konzz. ganz imabhangig vom 
Salzgeh. war. Daraus folgt, daB Lsgg., die dieselbe Erniedrigung der Oberfliichen- 
spannung aufweisen, auch dieselbe Oberflachenkonz. haben. Dio von S c h o f ie l d  
u. R i d e a l  benutzte GroBe F A : E T  stellt eigenthch einen osmot. Koeffizienten dar. 
Durch Kombination der erwabntcn Gleichung m it Gi b b s  Formel wurde eine Gleichung 
zur Berechnung der chem. Aktivitiit aus der Oberflachenspannung abgeleitet. Dio 
Oberfliichenschichten von Lsgg. diirfen den auf W. schwimmenden Ólschichten nicht 
gleichgestellt werden, unter anderem deshalb, weil die K rafte in  entgegengesetzter 
Richtung wirken. Vf. ist der Ansicht, daB die Oberflachenspannung nicht allein in 
der Oberfliiche, sondern uberall im Innem  der FI. herrscht, u. daB die Oberflachen- 
spannung nach L a p l a c e , die der gewohnlichen gemessenen Oberflachenspannung 
entspricht, sich von der durch dio Fundamentalgleichungen von G i b b s  definierten 
GroBe, die auch Oberflachenspannung genannt w rd , grimdsatzhch unterscheidet. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 147. 51—68. April 1930. Kopenhagen, Techn. 
Hochsch.) W r e s c h n e r .

J. C. Ghosh und Suresh Chandra Dutt, Die zeitliche Anderung der Oberflachen
spannung einiger wafiriger Farbstofflosungen. Vff. tindern die Ringablósungsmethode 
zur Messung der Oberflachenspannung so ab, daB die Messungen ohne Storung der 
Oberflache u. der mołekularen Anordnung in ihr yorgenommen werden konnen. Die 
eine Waagschale einer analyt. ^Vaage wird durch einen Ni-Ring ersetzt, der an einem 
diinnen D raht so aufgehangt ist, daB er gerade in der Fl.-Oberflache liegt. An der 
anderen Seite des Wagebalkens ist ein diinnes Kettchen aufgehangt, dessen anderes 
Ende auf einem verstellbaren Stativ ruh t, so daB Gewichtsandcrungen kontinuierlich 
et-folgen konnen. Um Storungen der Oberflache zu vermeiden, w ird der Ring nicht 
abgelóst, sondern das Gegengewicht wird nur soweit erhóht, bis eine geringe Anderung 
der Ruhelage beobachtbar ist. Um Anderungen der Hohe der Oberflache durch Ver- 
dampfen zu verhindern, wird in  den Waagekasten ein GefaB m it 40° w. W. gestelłt. 
Die Oberflachenhóhe wird durch Kathetom eter kontrolliert. — Bei Lsgg. von Methylen- 
blau u. Fuchsin andert sich die Oberflachenspannung nicht m it der Zeit, bei Lsgg. 
von Rhodamin B, Krystallviolett, Bismarckbraun u. Malachitgrun is t dio Vei-minderung 
der Oberflachenspannung m it der Zeit so groB wie etwa bei Seifenlsgg. (Journ. Indian 
chem. Soc. 6. 903—10. 31/12. 1929. Dacca, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .
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G. Ettiscll und A. Zwanzig, U ber Varidbiliłdt des elektrokinetischen Potential- 
sprungs. Yorl. Mitt. In  allen bisherigen theoret. u. experimentellen Unterss. iiber 
den elektrokinet. Potentialsprung war diese GroBe unabhangige Variable in einer 
Funktion, dabei waren aber stets einheitliche Lósungsmm. (W. oder andere) u. fast 
immer stark  dissoziierte Elektrolyte vorausgesetzt u. benutzt. Vff. untersuchten 
das Verk. der Phasengrenze, wenn sieli auBer dem Elektrolyten noeh andere Moll. 
in hinreiehender Anzahl in der FI. befinden, z. B. Alkohole, die an der Grenze FI.-Luft 
stark  adsorbiert werden. In  diesem Falle zeigten Slrmiungspotentialmessungen, daB 
der £-Potentialsprung eine Funktion der Stromungsgeschwindigkeit, d. h. des treibenden 
Druekes, ist. Die Unterss. wurden m it wss. 10- 5-n. NaCl-Lsg. m it Zusatz von A,. 
Methyl- u. Propylalkohol ausgefuhrt, die dureh eine Glascapillare gepreCt wurde. 
Zur Erkliirung der beobachteten Ersclieinungen wi rd angenommen, dal3 sich die Vor- 
giinge in  mehreren Sehichten abspielen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 147. 151 
bis 154. April 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. 
Elektroehem.) WRESCHNER.

A . Frumkin und F. J. Cirves, Die eleklrocapillaren Eigenschaften von Amalgamen. 
(Vgl. F r u m k in  u. G o r o d e t z k a j a , C. 1928. II . 2631.) Anwendung der Metliode 
der„Null-Lsgg“ . (vgl. P a l m a e r , Ztschr. physikal. Chem. 59 [1907], 129) auf die Unters. 
von Tl- u. Cd-Amalgamen ergibt, daB Zusatz von Tl u. Cd zu Hg den Punkt  der Ladung 0 
nach hoheren W erten der Potentialdiffercnz zwischen Lsg. u. Metali verschiebt. Bei 
den Tl.-Amalgamen wurde m it Lsgg. von Tl„SO., +  N a2S 04 - f  H 2S 0 4 bzw. NaOH, 
auch m it Zusatz von Amylalkohol, bei den Cd-Amalgamen m it Lsgg. von CdS04 +  
Na2S 04, KC1, KBr, K J  gearbeitet. Die D aten bei den Tl-Amalgamen stimmen m it 
den Ergebnissen der friiheren Bestst. der E lektrocapillarm asim a iiberein, was die 
Giiltigkoit der LiPPMANN-HELMHOLTZschen Gleichung fur Amalgame bestatigt. — 
Die Verschiebung des Punktes m it der Ladung 0 ist fiir Cd-Amalgam in KC1 am 
gróBten, in  K J  am kleinsten u. konnte in  N a2S 04 durch Cd SO.,-Zusatz n icht erreicht 
werden. Abnahme des positiven Stroms bei hoheren CdSO^-Konzz.; der gleiche Effekt, 
jcdoch weniger ausgesprochen, t r i t t  auch bei den Tl-Amalgamen auf. Bei den Cd- 
Amalgamen iindert sich die Zus. der Null-Lsg. nicht in derselben Weise •nie bei den Tl- 
Amalgamen m it der Amalgamkonz. Bei ersteren bleibt die Verschiebung des Elektro- 
capillarmaximums bis zu sehr hohen Verdunnungen bestehen. — Bei Źn-Amalgamen 
war der Strom stets negativ, u. auf Zusatz von Z nS04 konnte, unabhiingig von der 
Zus. der Lsg., ein N ullpunkt nicht erreicht werden. Z nS04-Zusatz bew irkt starkę 
Abnahme der Stromstarke, aber wahrscheinlich nur im Zusammenhang m it der Zunahme 
des Einflusses der Diffusion u. nicht m it der Annaherung an einen Nullpunkt, da 
m it verschiedenen Elektrolyten u. m it Amalgamen yeischiedener Zn-Konz. prakt. 
dieselbe K urve erhalten wird. Anscheinend findet keine Adsorption von Zn an dei 
Crenzfliiche Hg | Lsg. s ta tt. (Journ. physical Chem. 34. 74—85. Jan . 1930. Madison, 
Univ. of Wisconsin.) K r u g e r .

J. A. V. Butler und W. O. Kermack, Die E inm rkung von Salzen vielkerniger 
Basen auf kolloide Suspensionen und die Eldctrocapillarkune. Salze des 5,6-Benz- 
4-carbolins u. dessen D eriw . zeigen gegeniiber negativem Benzoe-Harzsol u. anderen 

negativen Kolloiden ahnliehes Verh. wie Farbstoffe oder 
polyvalente Kationen, sehr kleine Konzz. wirken flockend, 
hohere schiitzend, indem sie die Micellen umladen. In  
Gemischen m it Gelatine w ird die W rkg. auf Benzoeharzsol 
sta rk  abgeschwacht, schon kleine Gelatinekonzz. scheinen 
die Adsorbierbarkeit des Benzcarbolins s ta rk  heiabzusetzen. 
Zur Prufung der Adsorbierbarkeit der untersuchten D eriw . 

an  negatiyen Grenzflachen imtersuchen Vff. das Yerh. der Elektrocapillarkurye. 
Gemessen wurde in  m/ 2 KajSOj-Lsg. Die Konzz. der organ. Substanzen iiberstieg 
jlf/20 000 bzw. ilf/40 000 nicht. Bei negativ polarisiertem Quecksilber (von 0,9 V 
aufwarts) zeigt sich kein EinfluB der organ. Substanz auf die ElektrocapillarkurYe. 
Unterhalb 0,9 Y t r i t t  eine starkę Depression der K urve auf. Vff. geben fiir dieses 
widerspruchsvolle Verh. eine mogliche Erklarung unter Annahme polarer Orientierung 
der Moll. in  der Grenzschicht. (Proceed. lloy. Soc. Edinburgh 49. 300— 312.) LiNDAU.

Augustin Boutaric und Madeleine Roy, Unlersuchungen iiber die Sedimentation 
von Ton.iuspemionen. (Vgl. D u b r is a y ,  T r i l l a t  u . A s t i e r ,  C. 1929. II . 2761.) 
Beim Stehen einer Kaolinsuspension findet Trennung in zwei deutlich abgegrenzte 
Gebiete, oben ein vollkommen ldarer T eil u. unten die Suspension, s ta tt, wobei die
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Grenzfliiche m it der Zeit sinkt; die Sedimentationsgeschwindigkeit kann durch die 
Gleichung: d x/d  t =  A/{1 +  B  c/(l — a;)} (l — urspriingliche Hóhe der Suspension, 
x — Fallhóhe zur Zeit t) dargestellt werden. Verss. m it gleichen Kaolinmengen in 
gleich langen, aber verschiedcn wciten Rohren, m it verschiedenen Kaolinmengen 
in  ident. Rohren oder m it gleich hohen, verschieden weiten Rohren, die dem Vol. 
proportionale Kaolinmengen entlialten, ergeben, dafi im gleichen Medium die Sedi- 
mentationskuryen nur yon der Kaolinkonz. c abhangen. Unabhślngig yom Rohr- 
durchmesser g ilt fiir die Anfangsgeschwindigkeit v die Bezeichnung: v =  l /( a  +  fi c). 
Die Fallgeschwindigkeit nim m t m it dem Alter der Suspension ab, was auf Quellung 
zuruckgefuhrt wird. Zusatz oberfiaehenakt. Stoffe (Campher, Menthol, Isoamyl- 
alkohol) beschleunigt die Sedimentation ip Yiooo-11- H 2SO., nicht; eher ganz geringe 
Verzogerung. (Compt. rend. Aead. Sciences 190. 272—75. 27/1. 1930.) K r u g e r .

E.-J. Bigwood, Vber die Verteilung von Elektrolyten zwischen einer Gelalinegallerte 
und einer wdfSrigen Losung. (Vgl. C. 1927. I. 2283.) Bei verschieden groflen Wurfeln 
von (?etoi«egallerte im Gleiehgewicht m it derselben C,aCl2-Lsg. sind die Ionenkonzz. 
in  jedom Błock verschieden, u. zwar um so mehr yersehieden, je  ungleicher die GroBc 
is t u. je mehr sich das pn der Lsg. von demjenigen des isoelektr. Punktes entfernt. 
In  der Gallerte liegt im Gleiehgewicht eine besondere A rt heterogcner Ionenverteilung 
vor. Nach Richtigstcllung eines systemat. Fehlers in  den friiheren Bereehnungen 
ergibt sich eine noch bessere Bestatigung der D oN N A N schen Regel. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 102. 322—24. 25/10. 1929. Brussel, Univ. librę.) K r u g e r .

E.-J. Bigwood, Kann eine eventuelle Struktur der Oallerten bei ihrer elektwen 
Permeabilitdl fiir gewisse Elektrolyte eine llolle spielen ? (Vgl. vorst. Ref.) Die yom 
Vf. beobachtete charakterist. Ionenverteilimg liilit sich allein auf Grund der chem. 
A ffinitat erkliiren. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 324—26. 25/10. 1929. Brussel, 
Univ. librę.) K r u g e r .

M. Dunkel und H. Mark, tJber Anomalien im  Gebiet der verdunnlen Adsorption. 
Vff. geben auf Grund sta tist. mechan. Betrachtungen iiber Adsorptionsgleiehgewichte 
einatom. Gas/festes Adsorbens im Gebiet kleiner Belegungsdichten des letzteren Ansiitze 
fiir die Mengenverteilung des Adsorbates zwischen Gasraum u. adsorbierender Ober- 
flśiehe. Je  nach dem Phasenvolumen, welches den adsorbierten Atomen zugeschrieben 
wird, ergeben sich verschiedene Ansatze. Wird die Bldg. der adsorbierten Moll. in 
e i n e r ,  zur Oberflache senkrechten Riclitimg angenommen, so ergibt sich, daB ihr 
Phasenvolumen etwa umgekehrt proportional dem Adsorptionspotential yariiert; 
sind die adsorbierten Atome an gewissen Stellen des Adsorbens vóllig gebunden, so 
daB sie dreidimensionale harmon. Oszillationen ausfiihren, so is t das Phasenvol. um 
gekehrt proportional der 3. Potenz des Adsorptionspotentials. Bei der Adsorption 
m ehratomiger Moll. kommen auch Anderungen der Tragheitsmomente der Moll. in- 
folge des Adsorptionsvorganges in  Betracht, auch die imieratomaren Erequenzen 
konnen sich dabei śindern. — Die so entwickelten Gleichungen decken sich nach Ansicht 
der Vff. jedoch nicht m it den experimentellen Feststellungen wegen der besonderen 
A n o m a l i e n  der Adsorption, auch im „verdunnten Gebiet." Typ. Anomalien 
dieser A rt sind: 1 . Abhiingigkeit des Phasenvol. yom Adsorptionspotential, dieselbe 
is t noch erheblich grófier, ais es die obigen Ansatze ergeben, 2. Adsorption yon Gasen 
bei hohen Tempp., 3. Ansteigen der Adsorptionswiirmen m it der Temp. bei niederen 
Belegungsdichten, 4. Verkleinerung des Phasenyolumens bei Aktiyierung des Adsorbens, 
5. Ansteigen der Adsorptionswśirme im linearen Gebiet der Isotherme m it zunehmender 
Belegungsdichte, groBere Warmctónung der D&sorptionswiirme gegenuber Adsorptions- 
warme. Nach Diskussion dieser einzelnen Anomalien fiihi-en Vff. das Verb. der Ad- 
sorptionseffekte im ycrdtinntcn Gebiet auf Wechselwrkgg. der adsorbierten Moll. zuriick, 
welche analog zur Tropfchenbldg. im 3-dimensionalen Raum zu einer „Pfutzenbildung“ 
an der Adsorbensoberflśiche fuhrt. (Monatsh. Chem. 53/54. 764—78. Okt. 1929. Lud- 
wigshafen/Rhein, I. G. Earbenind.) P r a n k e n b u r g e r .

B. Bruns und A. Frumkin, 11 ber den Zusammerihang zwischen der Gaśbeladung 
und der Adsorption von Eleklrolyten durch alctivierte Kohle. I I I . Platinierte Kohle ais 
Wasserstoffelektrode. (II. vgl. C. 1929. I I . 17.) Die Ausbldg. einer Doppelschicht 
an der Oberflache yon platinierter u. m it H 2 gesatt. Kohle ist m it einem Verbrauch 
von gasfórmigem H 2 yerbunden. Letzterer geht dabei in Form yon H '-Ionen in  die 
Lsg., so daB die Oberflache der Kohle sich negatiy aufladt u. K ationen aus der Lsg. 
anzieht. Dadurch vei‘schwindet ein gewisses Vol. H 2, wenn Alkali von platinierter 
Kohle in einer H 2-Atmosphiire adsorbiert wird. Dieser H 2 n ird  bei der Desorption
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des Alkalis bei Saurezugabe wieder in  Freiheit gesetzt. jDie Vers.-Ergebnisse deuten 
darauf liin, daB bei lióheren Siiurekonzz. eino Umkełir der Ladung von H 2-gesatt. 
Kobie moglich ist. Bei der Adsorption yon Kationen an der Oberflache von platinierter 
Kobie, die m it CO gesatt. ist, geht eine der adsorbierten Kationenmenge aquivalente 
Menge CO in C 02 iiber. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 147. 125—46. A pril 1930. 
Moskau, K a r p o w -lnst. f. Chem.) W r e s c h n e r .

F. E. Bartell und Carleton N. Smith, Die Adhasionskrafte versćhiedener Proben 
von Rufi gegeniiber Wasser und Benzol. (Vgl. C. 1929. I I .  1275.) Von sieben ver- 
schiedenen RuBproben des Handels wurden die Adhasionskrafte gegeniiber W. u. Bzl. 
bestimmt. Der lluB wurde teils in  L uft bei 700°, teils im  Vakuum bei 500° bzw. bei 
1000° yorbehandelt. Es zcigte sich, daB zuverlassige W erte nur beobachtet wurden, 
wenn dio Kohlenstoffteilchen so groB waren, daB aus ihnen gepreBte Membranen 
Porenradien von mehr ais 2 X 10~6 cm hatten. Die einzelnen KuBproben besaĄen 
verschieden groBe Adhasionskrafte gegeniiber den genannten Stoffen, die durch Hitze- 
behandlung des RuBos yeram jert wurden. (Ind. engin. Chem. 21. 1102—06. Nov.
1929. University of Michigan, Ann Arbor.) DiisiNG.

H ugo Saini, ExperimenieUer Beitrag zur calorimetrischen Untersuchung aer Auf- 
saugeerscheinungen. (Vgl. Gu y e  u. S a i n i , C. 1930. I . 1447.) Es wurde die ais Warme 
freiwerdende Energie gemessen beim Aufsaugen yerschiedener Fil. (Petroleum, Vaselin, 
W .) duroh einen porosen Korper (Lóschpapier). Diese Energie is t groB im Verhaltnis 
zu dor Energio, dio zum Aufsteigen der FI. in  demselben porosen Korper yerbraucht 
wird. Die Temp.-Differenzen wurden m it einem Thermoelement u. m it einem Tliermo- 
meter gemessen. Steigt W . in  einem Streifen 10 cm hoch, so zeigt sich eine Temp.- 
Erhohung von ca. 3°. (Hely. pbys. Acta 3. 3— 16. 28/2. 1930. Genf, Univ.) W r e s c h .

D. Talmud, Das Verlialten von hydrophilen und hydrophoben Pulvem  im  Oemisch 
B enzol+  Wasser. (Vorl. M itt.) Hydrophile Pulver setzen sich in trockenem Bzl. 
schneller ab ais in Bzl., das m it W . gesatt. ist. E in kleiner tlberschuB von W ., der in 

v Bzl. nicht mehr 1. ist, bewirkt (nach Schiitteln) das Festkleben des Pulyers an der 
Glaswand (Flotation durch Glas). Oleinsaure s to rt das Festkleben. Diese Erscheinungen 
werden bei reinen hydrophoben Pulvern, z. B. bei aschefreier ak t. Kohle, nicht beob
achtet. (Ztschr. physik. Chem. Abt. A. 146. 315—18. Febr 1930. Moskau, In st. f. 
angewandte Mineralogie u. Metallurgie.) W r e s c h n e r .

Harry B. Weiser, Colloid symposium annual. New York: Wiley 1930. (300 S.) 8°. S 4.50

B. Anorganische Chemie.
Grinnell Jones, U ber die Existenz und das Verhalłen von lcomplexen Polyjodiden. 

Vf. h a t einen sehr groBen Teil der diesbezuglichen L itera tur zusammengestellt u. k rit. 
ausgewertet. E r kommt dabei zu folgendom SchluB: In  wss. Lsg. bilden Jod  u. Jodide 
in reversiblem Gleicbgewicht ein negatiyes Trijodidion J3' nach J ' +  J 2 J 3'. In  
konz. KJ-Lsgg. gesatt. m it Jod  is t ein hoher komplexes Polyjodid, wahrscheinlieh 
J u ", in geringer Konz. moglich. (Journ. plij'sical Chem. 34. 673—91. April 1930. 
M allinckrodt Lab. H aryard Univ. Cambridge Mass.) Gr a s s h o f f .

B. Topley, Die hoinogene isotherme Realction 2 CO +  0 2 =  2 CO„ bei Oegenwart 
von Wasserdampf. Bei Ggw. von W.-Dampf kann die liomogene Oxydation von CO 
zwischen 530 u. 730° gemessen werden. Zwischen W.-Geh. u. Rk.-Gesehwindigkeit 
besteht annahernd einfaclie Proportionalitiit; bei konstantem  W.-Geh. is t die Ge- 
schwindigkeit boi OberschuB von 0 2 etwa direkt proportional der CO-Konz., bei t)ber- 
schuB von CO proportional einer 0 2-Konz.-Potenz, die sich Kuli niihert. Die Rk. lauft 
in  K etten ab ; die K etten  sind von einem bestimm ten Druek ab stabil. Zugabe yon
0 2, CO oder C02 yerm indert die Rk.-Geschwindigkeit. Wenn die Gesamtkonz. des 
Rk.-Gemisches durch Entfernen von Gas aus dem Rk.-GefaB abnim m t, dann nim m t 
die Rk.-Geschwindigkeit zunachst ab, geht durch ein Minimum u. steigt dann rasch 
an, bis bei einer bestimmten Konz. Entflam mung einsetzt. — Im  Gebiet der stabilen 
K ettenrk. wird die Rk. yon einem yioletten Leuchten begleitet. Das Leuchten wird 
intensiver, wenn das Rk.-Gemisch abgepum pt wird, bis nahe dem k rit. Druck, bei 
dem Entflammung e in tritt, die rasche Helligkeitszunahme in eine lebhafte Flamme 
iibergeht. Einige Małe wurde yor der Explosion eine Induktionsperiode beobachtet. 
(Naturę 125. 560—61. 12/4. 1930. London, Univ. College.) L o r e n z .

Frank K. Cameron, Die Loslichkeił von Eisensulfat. Auf Grund bisheriger
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L itera tur wird ausfiihrlich borichtet iiber: Lóslichkeit von F eS 04 in  verschiedenen 
Lóaungsmm., Oxydation von FeS 04-Lsgg. u. dereń Verhutung, verschiedene Eigg. 
von FeSO.r Lsgg. Die H ydrate des FeS 04 u. ihre Umwandlungspunkte; die Systeme: 
F eS 0 4-Na2S 0 4-Ii20 , F eS 0,-L i2S 04-H20 , FeS 04-(NH4)2S 0 4-H20 , F eS0.-L i2S 0 4-
(NH.,)2S 04-H20 , F eS 04-MgS04-H20, FeS04-Al2(S 04)3-H20, F eS 0 4-Tl2S 04-H20 , F eS 04- 
CuS04-H20 , F eS 04-CuS04-H2S 04-H20 , F eS 04-H2S 0 4-H20 . Es wurde vom Vf. ex- 
perimentell bestim m t: Im  BREMER-FROHWEIN-Tensimeter zeigen H eptahydrat u. 
Tetrahydrat bei 56,8° gleichen Dampfdruck. T ctrahydrat u. D ihydrat zeigen bei 68° 
gleichen Dampfdruck. Mit dem Tensimeter wurden Umwandlungspunkte gefunden bei 
57°, 61°, 64,4°, 65,8°, 67,8. Die Umwandlungen bei 61°, 64,4°, 65,8° liegen im instabilen 
Gebiet des Zustandsdiagrammes, das auf Grund dieser Daten u. eines Teiles der bis- 
herigen Daten aufgestellt wird. — Dio Lóslichkeit von FeS 04 in  wss. H 2S 0 4 wird be
stim m t bei 0° bis 63,6% H 2S 04, 25° bis 64,35% H 2S 04, 55° bis 69,20% H 2S 04, 65° 
bis 29,46% H 2S 04, 75° bis 34,72% H 2S 04. Bei den Tempp. 0°, 25°, 55° liegen die 
Umwandlungspunkte bei 38,62% H 2SO,„ 3,38% F eS 04; 27,78°/o H 2S 04, 10,70% F eS 04; 
4°/0 H 2SO.„ 31,6% FeS 04. In  den verd. Lsgg. ist jeweils bis zum Umwandlungspunkt 
H eptahydrat stabiler Bodenkórper, in den konz. Lsgg. nach dem Umwandlungspunkt 
das Monohydrat. Bei 65° liegt der Umwandlungspunkt bei 2,5%  H 2S 0 4 u. 33,8% 
F eS 04. Die Bodenkórper sind Tetrahydrat in  verd. Lsgg. D ihydrat in  konz. Lsgg. 
Bei 75° war von 0,5% —35%  H 2S04 stets D ihydrat der stabile Bodenkórper. (Journ. 
physieal Chem. 34. 692—710. April 1930. Chapel Hill, Univ. of N orth Carolina.) G ra ss .

W. Hieber, F. Sonnekalb und E. Becker, Derhate des Eisencarbonyls. V. Mitt. 
(IV. vgl.C. 1929.1. 2029, vgl. auch C. 1930.1. 2376.) Die sehr charaktersit. Wrkg. des 
Pyridins  ais Sckrittmacher, die erst den E in tritt des Athylendiamins in  das Eisenpenta- 
carbonyl u. die Verdrangung des CO unter Bldg. vonDieisendiathylendiaminpentacarbonyl 
ermóglicht, zeigt sich ganz allgemein, z. B. bei der Rk. zwischen NH3 u. Eisenpenta- 
carbonyl. —  Es werden dio Darst. von Dieisentripyridintetracarbonyl u. seine Rkk. be- 
schrieben. — Es stellt ein Deriv. des Eisenheptacarbonyls Fe2(CO)7 dar, in dem 3 Moll. 
CO durch je 1 Mol. Pyridin ersetzt sind, entsprechend der Foimel I., I I . oder I II . Es ist 
auch die Existenz von Solvaten m it mehr ais 3 Moll. Pyridin in  der Pyridinlsg. der Verb.

1  OC-F e -COPetPyr)3 II (Pyr)3Fe-C O -Fe CO III Fe(CO)4-FePyr8
• CO •

denkbar. Die im Yergleich zur fruher beschriebenen Athylendiaminverb. viel gróBere 
Reaktionsfahigkeit des Pyridincarbonyls beruht im wesentlichen auf dem besonderen 
Charakter der Pyr-N-Bindung an Fe. — Die Pyridinlsg. von Tripyridintetracarbonyl ab- 
sorbiert bei 50—60° CO leicht unter Riickbldg. yon Eisenpentacarbonyl, das sich aus 
der Lsg. im CO-Strom direkt abdestillieren liiBt; es liegt also eine Gleichgewichtsrk.: 
Fe(CO)5 +  x P yr =  Fe(C0)5_xPyi'n +  x CO (x 3) vor. —  Die Substitution des CO 
durch Pyridin im Eisenpentacarbonyl t r i t t  erst bei hóhererTemp., oberhalb 80° ein u. wird 
durch Fortfiihrung des CO-Gases wesentlich begiinstigt; im einzelnen Rohrchen andert 
sich die gelbe Pyridinlsg. des Pentacarbonyls iiberhaupt nicht, unter dem EinfluB 
des Lichtes erfolgt hóchstens Rotfarbung ohne Krystallabscheidung. — Tricarbonyl- 
diammineisen wird durch w. verd. H 2S 04 nach der Gleichung:
2Fe(CO)3(NH 3)2 +  6H+ =  Fo++ +  Fe(CO)4 (polymer) +  4N H 4+ +  2 CO +  H 2 zers.
— Dieisentripyridintetracarbonyl wird durch konz. HC1 nach der Gleichung: 

Fe2(CO)4P yr3 -f- 5H+ =  Fe++ +  Fe(CO)4 (polymer; -j- 3P yr-H +  +  Hs
^  +2H+ (teilwelse)

Fe++ +  4 CO +  Hs
zers., d. h. es werden je etwa 50% Ferroeisen u. Carbonyleisen gebildet. Bei der Zers. 
m it verd. H 2S04 erscheinen aber letzten Endes 70— 75% des Gesamteisens ais Ferroion, 
der R est ais polymeres Tetraearbonyl. Vor dem Auftreten des letzteien, dessen Ab
scheidung oft erst beim Erwarmen oder bei Oxydation m it Luft erfolgt, zeigt sich eine 
bei O-AusschluB sehr bestandige, intensive Rotfarbung, die beim Ausziehen m it A. 
leicht in  diesen ubergeht: Verb. Fe^(CO)7Pyr, 3 H 20 ;  tiefiote K rystalle; wird durch 
sd. Sauren unter geringer Gasentw. zers.; sehr bestandig gegen Alkalilaugen. Die 
Bldg. erfolgt nach der Gleichung I., die Zers. durch Sauren nach II .

I . 2 Fe(CO)4Pyr3 +  7 H+ =
Fe,(CO)-Pyr (mit 3 Moll. H 20) +  Fe++ +  5 Pyr-H + +  H 2 +  CO 

U . Fe3(CO);P yr +  5 H+ =  Fe(CO)4 +  2 Fe++ +  Pyr-H + +  2 H 2 +  3 CO.
X II. 1. 209
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Bei der Zers. wurden noeli pyridinarmere Carbonyle, wie Fę3(CO)9lS P yr0,6 • 1/2 H 20  
beobachtet. — Bei der Saurezers. erseheinen haufig H  u. CO in einer im Vergleich 
zum gebildeten Ferrosalz auffallend geringen Menge. Besondere Verss. iiber die Einw. 
von HCl-Gas auf das Dieiseiidiathylendiaminpenlacarboiiyl ergaben, daB die H-Menge, 
die bei der Saurezers. frei wird, erheblich von den auBeren Bedingungen wahrend der 
Rk. abhangt. So wurden je nach Temp. u. Geh. an Feuchtigkeit 40—80°/0 der theoret. 
zu erwartenden H-Menge gemessen (vgl. Tabelle im Original). — Auch bei der R k. 
des Pentacarbonyls m it Aeetylaceton (vgl. R e i h l e n ,  C. 1929- II . 2172; die theoret. 
Anscliauungen von R e i h l e n  lehnen Vff., soweit sie die Annalime liypothct. Pseudo- 
siiurereste m it verketteten C-Atomen in den Carbonylen betreffen, ab) treten wesentliche 
Mengen von H 2 u. CO auf, wenn man bei ca. 130° unter intensiyer Bestrahlung arbeitet. 
Diese Verss. beweisen, daB die an sich prim ar entstehenden Gase H  u. CÓ deshalb 
nicht quantita tiv  auftreten, weil das CO haufig in einer komplizierten Sekundarrk. 
durch den nascierenden H  reduziert wird, wobei u. a. polymcre, polyehinonartige 
(saurc) Substanzcn entstehen. — Auch bei der Saurezers. des Fe2(CO)4Pyr3 is t die 
aufhebende H-Menge erhebliehen Schwankungen imterworfen, die oft den theoret. 
Werten sehr nahe kommt, z. B. m it konz. HCi bei 80° (vgl. Tabellen im Original); 
bei Einw. von verd. H 2S 04 werden bei ca. 80° nur ca. -/3 Mol. H 2 pro Mol. Pyridin- 
Carbonjd geliefert, m^t konz. HCI t r i t t  bei gewóhnlicher Temp. kaum H  auf; fakt. 
war der H  lediglich im Tetracarbonyl absorbiert u. laBt sich beim Erwarmen austreiben. 
E in kleiner Teil des prim ar gebildeten Tetracarbonyls erleidet fast stets (vgl. obige 
Gleichung) weitere Zers. — Die Ergebnisse zeigen die Ersetzbarkeit des CO im Fe(CO)5 
durch NH3 u . Aminę, die gewohnliche unter gleichzeitigem Abbau des ursprungliehen 
Pentacarbonyls erfolgt. Die am insubstituierten Carbonyle besitzen im Minimum 
noch 2 Moll. CO auf 1 Atom Fe; das CO is t anscheinend an das Metallatom gebunden 
u. spielt (ais neutrales Mol.) gewissermaBen die Rolle eines Pseudohalogens u. is t dem 
Cyanion vergleichbar.

V e r s u c h e  (vgl. auch den theoret. Teil) F iir die Durchfiihrung der Verss. 
wird eine besondere N-Apj>aratur (vgl. Abbildung im Original) konstruiert. —  Das 
luft- u. feuchtigkeitsfreie P yridin  w ird durch Dest. iiber Ba-Oxyd im N-Strom, das 
Eisewpentacarbonyl durch Dest. bei ca. 15 mm u. 25—30° erhalten. — Eisenpenta- 
carbonyl reagiert bei gewóhnlicher Temp. nicht m it NH3; bei G5°, unter AusschluB 
von O-Sauerstoff entsteht Verb. Fe(CO)., N H 3; schokoladebraunes Pulver; verspriiht 
an  der Luft unter heller Lichterscheinung; g ibt m it yerd. H 2SO,, unter geringer Gas- 
entw. Tetracarbonyl u. Fe(II)-Salz. — In  Ggw. von Pyridin gibt das Pentacarbonyl 
m it NH3 bei 65° 1'ricarbonyldiammineisen Fe(CO)3(NH3)2; hóehst pyrophore, doppel- 
brechende Krystalle, 1. in  Pyridin, CH3OH u. fl. NH3 m it tiefroter Farbę. Bei Ggw. von 
mehr Pyridin, hoherer Temp. oder langerer Rk.-Dauer entstehen Verbb. der Formel 
Fe2(CO)4(NH3)2_.jPyr. —  1 Mol. Eisenpentacarbonyl gibt m it 4— 5 Moll. Pyridin 
unter O-AusschluB bei 80—85° (50— 60 Stdn.). CO u. anscheinend neben CO-reicheren 
Pyridincarbonylen Dieisentripyridintctracarbonyl Fe2(CO)4Pyr3; tief rotbraune bis 
fast schwarze Prismen m it violettem Oberflachenglanz; hochst pyrophor, bildet an der 
L uft unter Aufgliihen rasch Fe20 3, das pseudomorph nach der ursprungliehen Carbonyl- 
verb. is t; zers. sich bei trockcnem Erhitzen im Vakuum oberhalb 100° unter Abgabe 
von CO u. Pyridin; wl. in Pyridin, besser in  Aceton, unl. in  Bzl. etc.; infolge Bldg. 
von CH3OH-haltigen Carbonylen, z. B. Fe2(CO)4, x CH3 • OH, zerflieBt es sofort beim 
Befeuchten m it CH3OH; die intensiv rotę Farbę der methj^lalkohol. Lsg. geht -)- W. 
u. A. in diesen iiber u. schlagt bei L uftzu tritt unter Abseheidung von F e(II u. III)- 
liydrox3Td u. Bldg. von Tetracarbonyl raseh in  griin um. — Rkk. des Dieisenlriyyridin- 
tetracarbonyls: G ibt bei 80° im NH3-Strom ohne CO-Abgabe Verb. Fe(CO)2N H s; ver- 
mutlich polymer; 1. in  Pyridin unter Riickbldg. des Tripyridincarbonyls, sehr 0-emp- 
findlich. —  Reagiert ebenso m it Hydrazin, wobei auch bei Verwendung von 4—5 Moll. 
Ilydrazin unter Aufschiiumen u. starker Erwiirmung eine tief braunrote zahe M. en t
steht, die an der Luft unter Aufblahen zu Fe-Oxyd verbrennt; entspricht der Zus. 
Fe2(CO)4_5(N2H4)5_6; trotzdem  werden bei der Rk. s ta t t  der zu erwartenden 2,5— 3 Moll. 
CO meist kaum 1— 1,5 Moll. CO/Fe frei neben viel NH3. Dies erklart sich aus der zwischen 
dem an Fe gebundenen CO u. Hydrazin gleichzeitig stattfindenden Rk. 2 CO +  3 H 2N- 
NH 2 =  H 2N-CO -N H -N H -CO -N H 2 +  2 NH3, die zum Hydrazodicarbonamid, F . 257°, 
fuhrt. — Bei der Einw. von NO auf Tripyridintetraearbonyl erfolgt Aufgliihen; es hinter- 
bleibt ein Gemisch yon Fe u. Fe-Oxyd; bei langsamem Arbeiten (NO, verd. m it N) 
entsteht tief braunrotes Fe(CO)(NO)Pyr; la.Bt m an NO lebhafter unter Atmospharen-
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druck auf das Pyridincarbonyl odor dessen Pyridinlsg. einwirkcn, so wird samtliches 
CO entbunden, doch konnto keine CO-freie Eisennitrosylverb. isoliert werden. Bei 
der Rk. t r i t t  also zuerst eine Substitution des CO dnreh NO ein, danack wird das froi- 
gelegte Fe durch NO oxydiert; diesem letzten Vorgang geht jedenfalls eine Bindung 
des CO an das Fe voraus. Das Dieisendiathylendiaminpentacarbonyl verhalt sich gegen 
CO wie gegen NO auch bei Temp.-Erhóhung indifferent. — Br2 in CCI., oder Pyridin 
w irk t auf das Pyridincarbonyl bei gewóhnlicher Temp. stiirm. unter vólliger Ent- 
bindung von CO ein, das m an so quantitativ  bestimmen kann. — Mit J  entsteht in  
Pyridin bei —20° das tiefgriine Dicarbonyldipyridineisen(II)-jodid Fe(CO)2Pyr2J 2, das 
sich bei Temp.-Erhdhung infolge des Pyridinuberschusses unter quantitativer Ent- 
bindung von CO u. Bldg. von F e J2, 6 Pyr zers. — Daraus ist zu schlieBen, daB im 
reinen Pyridincarbonyl das CO auf beide Fe-Atome nach I  oder I I  verteilt ist. — 
Wesentlich gemiiBigter w irkt Dicyan ein (bei 60—65°), unter Bldg. von sehwarzgriinem 
Dicarbonylmonopyridineisen(II)-cyanid Fe(CO)2(CN)2, C5H 5N; pseudomorph nach der 
urspriinglichen Pyridinverb.; wird durch sd. Pyridin, KCN oder Sauren nur sehr langsam 
zers.; beim Trocknen hinterbleibt ein Gemisch von Fe u. Fe-Carbid. — Fiir Verss. 
iiber die Einw. von Br u. J  auf das Dieisendidthylendiaminpentacarbonyl wurde ein 
App. (ygl. Abbildung im Original) konstruiert, der gestattet, die Rk. bei verschiedenen 
Tempp. zu yerfolgen u. die Br-Diimpfe zur Vermeidung nachtriiglicher Oxydation 
des CÓ bei Ggw. von Feuehtigkeit zuriickzuhalten. — Es bildet sich stets das N-Tetia- 
bromathylendiamin C2H 4N 2Br4; erst bei Ggw. eines erheblichen Br-t)berschusses ent- 
stehen rascli 5 Moll. CO. — Einw. von J  fiihrt in CC14 oder Xylol nur zur Entbindung 
von ca. 2 Moll. CO, in  Pyridin werden schlieBlich alle 5 Moll. CO frei; ais Zwischen- 
prod. en tsteht hier auch bei 0° Fe(CO)2P yr2J 2. — Best. des CO durch therm . Zers. 
der pyridin- u. athylendiaminsubstituierten Carbonyle wurde nicht vollkommen 
erreicht, da hierbei auch die kataly t. Beschleunigung des CO-Zerfalls: 2 CO =  C02 +  C 
durcli das Zersetzungseisen, sowie die anschliefienden Rkk. 3 Fe +  2 CO =  Fe3C +  Ć 02 
u. Fe +  C 02 =  FeO +  CO eine wesentliehe Rolle spielen. Die Verss. bcweisen, daB 
echte CO-Verbb. vorliegen, in  denen das Fe an den C des CO gebunden ist; waren 
Fe-O-Bindungen vorhanden, so ware ein Zerfall in  metali. Fe unmóglich. (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 63. 973—86. 9/4. 1930. Heidelberg, Univ.) B u s c h .

Yogoro Kato und Taro Matsuhashi, U ber ein neues Verfahren zur Herstellung 
ton Mangandioxyd. 1. Mn20 3 oder Mn30 4 werden im Luftstrom auf 400—500°
erhitzt, ais K atalysator wird eine kleine Menge (ca. 5°/0) Alkali (NaOH) dazu gegeben. 
Die gewiinschte Oxydation t r i t t  sofort ein. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
32. 313B— 14B. Nov. 1929. Tokio, Techn. Univ.) W r e s c h n e r .

Yogoro Kato und Taro Matsuhashi, tJber ein neues Verfałiren zur Herstellung 
von Mangandioxyd. 2. Eigenschaften des Produktes. (1. vgl. vorst. Ref.) Das nach 
vorst. Verf. hergestellte Prod. wurde in verd. H 2SO., gewaschen u. an der L uft ge- 
trocknet. Das lufttrockene Priiparat zeigt die Zus. M n02H 20 ;  es h a t einen hohen 
elektr. W iderstand u. ein hohes Oxydationspotential. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 32. 315B— 16B. Nov. 1929. Tokio, Techn. Univ.) W r e s c h n e r .

I. L. Kondakov, Fr. Bałaś und L. Vit, Beitrag zur Kennlnis der organisch- 
anorganischen Komplexverbindungen. (Ygl. C. 1930. I. 959.) Neuo Komplexverbb. 
der Chloride von Zink, Platin, Palladium  m it ungesatt. KW-stoffen der Athylenreihe 
werden beschrieben. (ZnCl2)2-CrJJ10: Darst. aus Trimethylathylen u. ZnCl2 im Ein- 
schmelzrohr. Zersetzt sich m it W. in Zn(OH)2 u. Dimethylcarbinol. — ZnCl2 - (CrJIu OH)2. 
D arst. aus 2-Methyl-butanol(2) m it ZnCl2 im ersten Stadium der Rk. — Zerfiillt bald 
unter Bldg. von (ZnCl2)2-CrJlw. Aus PtCl2 bzw. PdCl2 u. Trim ethylathylen wurden 
{PtCl2)2-CsH 10 u. PdC L• Crjl10 dargestellt. (Chemickć Listy 24. 1—8. 26— 31. 25/1. 
1930.) " Ma u t n e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
C. E. Tilley, E in  Zusammeiworlcommen von A fwillit mit Spurrit. Der Afwillit, 

2 (CaH2S i0 1)-Ca(0H)2, is t durch Yerwitterung aus Spurrit 2 CaCaSi04-CaC03 ent-- 
standen. (Geological Magazinc 67. 168—69. April 1930.) E n s z l in .

Martin A. Peacock, Die Unterscheidung zwisclien Chlorophaeit und Palagonit. 
E in system at. Unterschied zwisehen dem braunen u. griinen Chlorophaeit besieht, nicht. 
Der braune ha t die Zus. 3 R 20 3-5 R 0 -1 2  S i0 2 +  n f l ,0 ,  worin R 20 3 fast ganz aus 
Fe20 3 u. RO aus MgO besteht. n  wechselt zwisehen 24 u. 35. Beim Ubergang zur griinen

209*
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Phase nimm t A]20 3 u. FeO zu u. etwas Alkalien treten auf. Das Minerał kommt in 
dolerit. Gesteinen ais Reaktionsprod. von magmat. Schmelzen m it Fen -Mg-Mineralien 
(Oliyin) vor. Die „Palagonite“ der Dolerite sind Chlorophaeite. Palagonite ent- 
stehen bei der Wasseraufnahme basalt. Glaser bei niederen oder m ittleren Tempp., 
insbesondere in basalt. Tuffen. Palagonit ba t dio Zus. des Basalts m it 20— 30%  W., 
d. k. er is t balb so reich an Fe-Mg-Oxyden u. enthalt doppelt so yiel A120 3 ais Chloro- 
phaeit. (Geological Magazine 67. 170—78. April 1930. H arvard Univ.) E n s z l i n .

F. Coles Philipps, Perilclin und Aklin-A-Zwillinge bei den sauren Plagioklasen. 
Sowohl die sauren, ais auch die bas. Endglieder der Plagioklasreihe bildon aufler den 
echten Periklinzwillingen auch solche nach dem Aklin-A-Gesetz. Die echten Periklin- 
zwillinge folgen m it weehselnder Zus. der vori WULFING fiir den Winkel a' aufgestellten 
Kurve. (Minerał. Magazine 22. 225—30. Marz 1930. Cambridge, Dep. of Minera- 
logy.) E n s z l i n .

Ć. E. Tilley, Scawtit, ein neues Minerał von Scawt HiU, Co. Antrim . (Ygl. C. 1929.
I I .  1147.) Das neue Minerał kommt zusammen m it Calcit, Thompsonit u. einem weiteren 
noch unbestimmten zeolith. Minerał vor. Es ha t die D. 2,77, die H artę  41/,,—5 u. ist 
farblos m it glasigem Schimmer. Dio Lichtbrechung betragt a  =  1,597, (i — 1,606 u. 
y  =  1,621. Es is t opt. positiv. Das ausgelesene Materiał liatte die Zus. 3 CaC03 • 3 CaO ■ 
4 S i02. (Minerał. Magazine 22. 222—24. Marz 1930.) E n s z l i n .

Louis T. Nel, E in  neues Vorkommen von Z unyit bei Postmasburg, Siidafrika. 
Der Zunyit bildet kleine, gut ausgobildcte Tetraeder, welche mehrfach verzwillingt 
soin konnen. Regular. D .20,34 2,884. Gibt beim Erhitzon sauer reagierendes W. ab. 
Unl. in  k. u. w. Sauren. Zus. 29,1 S i02, 54,25 A120 3, 0,5 Fe20 3, Spuren MgO, CaO u. 
Alkalien, 0,15 P 20 6, 2,45 Cl', 0,8 F , 15,35 Gluhverlust u. 0,9 Feuchtigkeit. Der krystallo- 
graph. Teil wird von L. J. Spencer beschrieben u. dabei die verschiedenen A rten der 
Zwillingsbldg. besprochen. Die Brechungsindices sind (Li) 1,5969, (Na) 1,5996 u. (Tl)
1,6026. (Minerał. Magazine 22. 207—21. Marz 1930.) E n s z l i n .

J. M. Wordie und W. F. Whittard, E in  Beitrag zur Geologie des Gebiels zwischen 
Pelermann Pealc und K jerulf Fjord, Ostgronldnd. (Geological Magazine 67. 145— 58. 
April 1930.) E n s z l i n .

Ernst Fulda, Die Barrenlheorie von K . Ochsenius und ihre Bedeulung fiir  die 
Geologie der deutschen Zechsteinsalze. Beschreibung der von O c h s e n iu s  1893 ver- 
offentlichten Barrentheorie der Entstebung der Kalisalzlager. (Kali 24. 71—74. 1/3. 
1930. Berlin, PreuB. Geolog. Landesanstalt.) E n s z l i n .

Douglas Mawson, Dos Vorkommen von Kaliumnilrał bei Goyders Pass, M c Donnell 
Banges, Zentralamtralien. Das K N 03 kommt in  einem breccienartigen SiÓ2- u. Fe20 3- 
reichen Gestein in einem an Ndd. sehr armen Gebiet vor. Die Zus. des Gesteins betrag t 
bis 22,14% wasserlósliche Stoffe, wovon 18,77% K N 0 3 ausmachen, daneben t r i t t  
noch N aN 03 auf. Die Entstebung der N itra te  wird auf Verwitterung animal. Riick- 
stiinde zuriickgefiihrt. Andere N itratvork. des ariden Gebiets von Australien ent- 
halten (NHJ)2S 0J, NH 4CI u. bis 3%  NH.,N03. (Minerał. Magazine 22. 231—37. Marz 
1930. Adelaide, Univ.) E n s z l i n .

F. E. Keep, Ursprung des Chromits. Die Theorien von S a m p s o n  u. ROSS u. 
die Einwande von SiNGEWALD jr. (Economie Geology 24. 632—49) werden besprochen 
xi. die Annalime der metasomat. Bldg. von Chromit abgelehnt. (Economic Geology 25. 
219—21. Marz/April 1930.) E n s z l i n .

Richard Canaval, Bemerkmgen uber einige kleinere Eisensleinvorkommen der 
Ostalpen. Geschichtliehe Betrachtungen. (Montan. Rdsch. 22. 21—27. 53— 63. 16/1. 
1930. Klagenfurt.) E n s z l i n .

Alfred L. Anderson, Die Abscheidungsfolge der Erze in  Nordidaho. Man unter- 
scheidet zwei Arten von Abscheidungen. Die Kupfergange (Kupferkies), welche immer 
von Ankerit u. Fe-haltigem Dolomit begleitet sind, haben sich friiher u. bei hóheren 
Tempp. gebildet ais die Pb-, Ag- u. Zn-Abscheidungen, welche nur im Zusammenhang 
m it S iderit gefunden werden. Die KrystaEisation der Kupfermineralien vollzog sich 
wiederum in 3 Phasen. Im  ersten Stadium ^nrden  Quarz, P jrrit u. Kupferkies, im 
zweiten Quarz, Ankerit u. Fe-haltiger Dolomit u. im dritten  Quarz, Kupferkies u. 
geringe Mengen Bleigłanz u. Fahlerz abgesehieden. Bei der Bldg. der Pb-Zn-Lager 
unterscheidet man zwei A rten der Abscheidimg: ein fruhes Stadium m it Siderit u. 
ein spates m it Quarz, Zinkblende u. Bleigłanz. (Economic Geology 25. 160—75. Marz- 
April 1930. Moscow, Idaho, Univ.) E n s z l i n .

Marcel E. Touwaide, Ursprung der Boleolagerstatten, Niederlcalifomien, M eziko.
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Das ICupfer der Boleo Lagerstatten wurde don Tuffon durch W. cntzogen u. wanderto 
ais Sulfafc oder Chlorid in  dio Tone. Dort wurde es ais Chalcocit wahrscheinlich durch 
H 2S oder andere organ. S-haltige Stoffe gefallt. Der Chalcocit krystallisierte zu gróBeren 
K rystallen um. E in  anderer Teil des Cu wurdo zu gediegenem Cu reduziert. Bei der 
Hebung dieser Schichten im Quartar kamen sie bis an den Grand wasserspiegel u. es 
setzto eine starkę Vorwittorung m it sekundarer Anreicherung in  tieferen Schichten 
ein. (Economic Geology 25 . 113— 44. Marz/April 1930. Tarakan, Borneo.) E n s z l in .

Friedrich Ahlfeld, Die Kupfererzlugerstatten von Nordrhodesien und Katanga. 
Reiseboricht. (Metali u. Erz 2 7 . 145— 49. Marz 1930. Marburg.) E n s z l i n .

A. F. Buddington, Molybdanglanzlager bei ShaJcan, Alaska. Der Molybdanglanz 
is t an dio jiingsten Abscheidungen eines Pegmatits gebundon u. kommt zusammen 
m it Laum ontit, Adular, Chlorit u. feinkornigem K alkspat vor. (Economic Geology 25. 
197—200. Marz/April 1930. Princeton, N. J ., Univ.) E n s z l i n .

Joseph. T. Singewald jr., Sekundarer Cassiterit in  bolivianischen Zinnadem. 
Dio Theorio von K ó b e r l in  (vgl. C. 1926. I I . 1006), wonach Zinnmineralien durch 
Wasser gel. wiirden u. sokundar ais Zinnstein sich absetzten u. dadurch Anreicherangen 
hervorrufen, wird abgelehnt. (Economic Geology 25. 211—18. Marz/April 1930. B alti
more, Md. Johns Hopkins Univ.) E n s z l in .

Duncan R. Derry, Zinnlialtige Pegmatite im O sten Manitobas. Die Pegm atite 
sind an einen Batholithen gebunden, der zum Teil durch Erosion wieder abgetragen 
wurde. Dor Cassiterit wird Yomehmlich in  den oberen Teilen der Pegm atite angetroffen, 
d. h. das Sn steigt m it den Gasen u. Dampfen an dio hóchsten Punkte der Schmelze 
u. ersta rrt erst dort in  Form von Zinnstein. (Economic Geology 25. 145—59. Marz/April 
1930. Toronto, Canada, Univ.) E n s z l i n .

Philip S. Smith, Die Goldvorrate Alaskas. (Economic Geology 25. 176— 96. 
Marz/April 1930. Washington, D. C., U. S. Geol. Survey.) E n s z l i n .

Frederico W. Freise, Die Diamantlagerstatten am oberen Araguayaflnfi, Brasilien. 
Die D iam anten werdon aus dem Flufigeschiebe gewonnen. Sie treten meist in  Form 
von Hoxakisoktaedem oder Tetrakisoktaedern auf, seltener sind abgerundete Dodekaeder 
u. ganz vereinzelt einfacho Oktaeder. Normalerweise sind die Steine farblos, selten 
gelb. Die Sande enthalten noch 35%  Quarz, 20% Rutil, 15°/0 Turmalin, 15°/0 Staurolith, 
8%  Ilm enit, 8%  H aem atit u. Magnetit, weniger ais 1%  Granat, Anats Brookit, 
Cyanit u. A patit. (Economic Geology 25. 201—07. Marz/April 1930. Rio de 
Janeiro.) E n s z l i n .

E. Georgeacopol und Marg. Davidescu, Chemische und technologische Unter-
suchung der Phosphatlagerstatten der Hohle von Cioclovina. Die Phosphate sind organ, 
animal. Ursprungs. Die Zors. erfolgte unter C02 u. 0 2-Zufuhr. Das Tricalciumphosphat 
wurde im Laufe der Verwittcrung teilweise in  das Monocalciumphosphat verwandelt. 
Vorrat 6000 Tonnen P 2Os. Mittlerer Geh. an  P 20 5 15°/0. (Bulet. Chim. pura aplicata, 
Bukarest 31. 3—22. 1929. Bukarest, Univ.) E n s z l i n .

Richard Ruedy, Anderungen der Ozonkonzenlration in der Atmosphare. (Physical 
Rev. [2] 35. 295. 1/2. 1930. Vortrag auf d. Tag. d. Amerikan. Physik. Ges. 30.—31/12.
1929. Toronto.) * L o r e n z .

F. Paneth, Wm. D. Urry und W. Koeck, Das Alter von Eisenmeteoriten. Zu- 
sammenfassender Bericht iiber dio Altersbestst. von Fe-Meteoriten nach der He- 
Methode. Selbst der alteste Meteorit (2900 Millionen Jahre) ist nicht alter ais die 
Erde. (Naturę 125. 490—91. 29/3. 1930. Kónigsberg i. Pr., Univ., Chem. Inst.) L o r .

Arthur Holmes, Petrographic methods and calculations; with some examplos of results
achieved. 2nd impr. London: Murby 1930. (516 S.) 8°. 15 s. net.

D. Organische Chemie.
Henry Gilman und Lloyd L. Heck, Die Wirkung einiger Aminoverbindungen auf 

die empfindliche Farbreaktion fiir reaktire Organometalh-erbindungen. Vff. untersuchen, 
ob eine Reihe von Aminen die bekannte Farbrk. m it M iCHLERsehem K eton auf rcaktive 
Organometallyerbb. storen. Diathylamin, Anilin, Methylanilin, Benzylanilin, Di- 
phenylamin u. Piperidin  sind ohne storende Wrkg., d. h. beim Zusatz eines Uberschusses 
einer GRiGNARDschen Vorb. zu einer Lsg. eines dieser Aminę kann der tiberschuB 
ohne weiteres naohgewiesen werden. Beim Vers. m it Pyrrol ist die Farbrk. unbrauchbar, 
weil auch bei UnterschuB der Organo-Mg-Verb. infolgc der E in w . des angewendeten
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Jods auf Pyrrol blauc Farbę auftritt. Ebenso gibt Di-n-bulylamin u. n-Butyl-M gCl 
stets eine grune Farbrk., Diallylamin nur bei sehr groBer Verdunnung der Probe die 
cliaraktcrist. Blaufiirbung. Im  allgemeinen w ird m an bei Verss. m it Aminen durch 
Einwagen des Amins u. Titrieren der verwendeten GRIGNARD-Lsg. die entsprechenden 
Mengen suehen miissen. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 49. 218—21. 15/2. 1930. Ames, 
Jowa, U. S. A.) B e r g m a n n .

Henry Gilman und Edith L. St. John, Einige Faktoren, die dic Gzschwindigke.it 
Grignardscher Reaktionen beeinflussen. (Ygl. C. 1929.1 .1818.) Vff. untersuehcn den E in
fluB von Konz., Temp., Losungsm. u. K atalysatoren auf die Umsetzung von N itrilen m it 
GRiGNARDsehen Verbb., insbesondere von Benzonitril m it n-Butyl-MgBr. Steigerung 
der Konz. u. der Rk.-Temp. vergroBem naturgemaB die Rk.-Geschwindigkeit, Zusatz 
von Amylen, Diphenylsulfon, M gBr2 u. Silicagel sind ohne EinfluB, Bleitetraathyl 
verlangsam t die Rk. zwischen Benzonitril u. C4H 8MgBr, nich t aber die zw ischen Yalero- 
nitril u. C0H 5MgBr. Einen stark  beschleunigenden EinfluB iib t Chlorbenzol aus. Das 
is t  y ie lle ich t auf eine Versehiebung des von G ilm a n  u . F o t h e r g i l l  festgeste llten  
G leichgew ichts in GRiGNARDsehen Lsgg. zuriickzufuhren. (Ree. T rav. chim . Pays- 
Bas 49. 222—25. 15/2. 1930. Ames, Jowa, U. S. A.) B e r g m a n n .

John Stanley Lewis, Tieflemperaturoxydation von Koldenwasserstoffen. I I . Die 
Verbrennung einiger Kohlenwasserstoffe in  Saueistojf. (I. vgl. C. 1929. II. 23.) In  einem 
geschlossenen GlasgefaB wurden dic minimalen Explosionstempp. von Kohlenwasscrstoff- 
Sauerstoffgemischen, die sich bei hohem KW-stoffgeb. u. langsamem E ihitzen er
geben, gemessen. Die erhaltenen Zahlen sind erheblich niedriger ais die nach anderen 
Methoden bestimmten Werte. Folgende minimale Verbiennungstempp. wurden ge- 
funden: n-Pentan 255—257°, n-Hexan 232—233°, n-Heptan 218—220°, n-Octan 203 bis 
204°, Isodecan (Diisoamyl) 210°, Amylen 241—242°, T rim ethylathylen 243—244°, 
M ethylathylathylen 251-—252°, Hexylen 229—230°. Gepulvertes Glas h a t keinen 
EinfluB auf die Explosionstemp., Kohle verhalt sich vcrschiedenen KW-stoffen gegen- 
uber verschieden, Silber, P latin  u. Blei erhóhen die Temp., Zinn, Zink u. Aluminium 
sind ohne EinfluB, Bleitetrathyl erhóht die Explosionstemp. bis zu 40°. F iir die Ver- 
brennungstempp. in Reagensglasern wurden folgende Zahlen erhalten:
K ohlenw asserstoff......................... Cr,H ]2 C6H U C-H10 C8H 18 C5H 10
Temp. in L u f t ..............................  305° 265° 247° 214° —
Temp. in S au e rs to ff .....................  295° 248° 235° 207° 270°

Die Wrkg. der oben erwahnten K atalysatoren blieb unter diesen Bedingungen 
anńahernd dieselbe. (Journ . chem. Soc., London 1930. 58— 74. Jan . Greenwich, Kgl. 
Marinę Coli.) T a u b e .

Theodor Curtius, ZJmwandlung von alkyUęrten Malcmsauren in  a. - Aminosauren. 
Das yon C u r t iu s  u . S i e b e r  (C. 1921. I I I .  464) ausgearbeitete einfache Verf. zur 
D arst. von a-Aminosauren aus den Hydrazidkaliumsalzen zweibas. Sauren ii ber die 
entsprechenden Monoazidsauren (vgl. folgendes Schema) konnte wie bei der Malonsaure 
selbst auch auf alkylierte Malonsauren angewendet werden (vgl. C. 1922. I I I .  499).

-p  p r T / C O O C j H g  . p  p t t / C O * N H ’N H 2 -p  p . T . C O - Ń ,  .  p  p r r

E -CH<COOK -> •  <COOK r  c h <c o o h  r -c h <c o o h
Wurden die Alkylmalonazidsiiuren in Fiillen, in denen die Schwerloslichkeit in  W. 
oder eine weitgehende Hydrolyse beim Arbeiten in salzsaurer Lsg. die Uberfiihrung 
in  die Aminosauren verhinderte, in einem indifferenten Losungsm. verkocht, ent- 
standen dabei neben verschiedenartigen anderen Anhydriden der Aminosauren N-Carbon- 
saureanhydride der Formel I, die jedoch m it HC1 leicht unter C 02-Abspaltung in die 
Hydrochloride der Aminosauren iibergingen. Beim Verkochen von Malonazidsiiure 
in A. konnte so Glycin-N-carbonsaureanhydrid (I, R  =  H) erhalten werden, das jedoch 
nicht wie das analog gebaute Isatosaureanhydrid m it Anilin reagierte, sondern dabei 
ein polyineres Glycinanhydrid (nach III) lieferte. Methylmalonazidsaure gab beim Ver- 
koelien kein Anhydrid, m it CH3OH entstand ein unreinea oliges Urethan (II), das bei 
der Hydrolyse m it HC1 in C02 u. Alaninhydrochlorid zerfiel, wahrend Malonazidsiiure 
m it CH3OH kein U rethan, sondern wieder das polymere Anhydrid bildete. —  Vom 
n-Propylmalonester ausgehend, lieB sich iiber dic n-Propjlmalonazidsaure die a.-Amino- 
n-valeriansćiure herstellen. Beim Kochen der Azidsiiuren in indifferenten Medien konnte 
dabei ein Prod. erhalten werden, das wahrscheinlich aus einem Gemisch des en t
sprechenden N-Carbonsaureanhydrids ..(nach I) u. polymerem Anhydrid (nach ffl) 
bestand. Analog wie die Methyl- u. Athylmalonsaurediazide in Acet- bzw. Propion- 
aldehyd (vgl. Cu r t iu s  u. R e c h n it z , Journ. prakt. Chem. [2] 94. [1916]. 309) konnte
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das aus dcm n-Propylmalonester gowonnenc Diazid in n-Bidyraldehyd ubergefuhrfc 
werden. — Zur weitercn Verallgemeinerung der Darst. von a-Aminosauren aus Alkyl- 
malonazidsauren wurde versucht, alkylierte Cyanessigester nach E. F is c h e r  u . B r a u n s  
(Ber. Dtsch. cliem. Ges. 47. [1914]. 3182) zu Alkylmalonamidsiiuren zu verseifen u. 
dereń K-Salze m it Hydrazin in die Hydrazidkaliumsalze uberzufiihrcn. Beim E r
hitzen des aus Isobutylcyanessigestcr erhaltenen isobulylmalonamidsaurem K  m it 
Hydrazin entstand jedoch unter C02-Abspaltung eine O-freie Base, die sich ais Z)iso- 
amyl-N-aminolriazol (IV, R  =  C4H 9) erwies. Ebenso lieferte Isopropylmalonamidsaure 
beim Erhitzen je nach den Bcdingungen entweder Isopropylmalonsduredihydrazid oder 
ein N-Aminolriazol (IV, R  =  C3f i7); beim Kochen dagegen entstand in schlechter 
Ausbcute das Hydrazidkaliumsalz, das sich jedoch viel besser aus Isopropylmalonester 
iiber das Esterkaliumsalz gewinnen lieO. Die weiter erhaltene Isopropylmalonazidsaurc 
gab beim Verkochen in ather. Lsg. neben einem N-Carbonsiiureanhydrid ■wieder ein 
polymeres- Anhydrid, die beide bei der Hydrolyse u.-Aminoisovaleriansaure lieferten. — 
Isobutylmalonazidsaure aus Isobutylmalonester konnte in einer Operation in die a-Amino- 
isobulylessigsaure (Leucin) ubergefiihrt werden. LieB man bei der Darst. der Azidsauro 
das Rk.-Gemisch mehrere Stunden stehen, sehied sich ein explosiver Korper aus, der 
sich ais Isobutylmalonsaureamidazid erwies. Aus Isoamylcyanessigester iiber das Amid- 
kaliumsalz einerseits u. aus Isoamyhnalonester iiber das Esterkaliumsalz andererseits 
konnte weiter uber die Isoamylmalonazidsaure die a-Aminoisoamylessigsdnre dargestellt 
werden. Aus m-Xylybnalonazidsdure wurde m-Tolylalanin, u. aus p-Nilrobmzylmalon- 
azidsaure das p-Nilrophenylalanin erhalten. Bei der m-Xylylmalonazidsaure gelang 
es, aus dem in iither. Lsg. erhaltenen amorphen Verkochungsprod. mittels Essigester 
eine geringe Menge Di-m-xylyldikelopiperazin auszuziehen. Di-p-nilrodibenzylmalonester, 
der bei der Einw. von p-Nitrobenzylehlorid auf Na-Maloncster neben den Monobenzyl- 
deriw . entstand, lieferto m it Hydrazin unter NHS- u. N-Entw. boi gleichzeitiger Red. 
der Nitrogruppen ein Hydrazidiamin der Formcl V.

NH-CO NH-COOCII,
1  r * c h < c o  # ó  n  c h , c h < c o o h  ■’ I I I

N H
r - c h < i „

^ c o
„  NH2-C0H4-CH . _ CO-NH

IV  R -C I I ,-C ^  vT / C - C H .  NH,*C6H4'C H 2 CO-NH
V

V e r s u c h e .  E s t e r h y d r a z i d e  d e r  M a l o n s a u r e .  (Nach Vcrss. 
von Karl Hochschwender.) Malonsaureathylesterhydrazid, C5H 10O3N2 =  N H 2-NH- 
CO-CH2-COO^Hs. Durch Erwarmcn von Malonestcr auf dem Wasserbad in A. u. 
langjames Zusetzen einer Lsg. von H ydrazinhydrat in A. neben dem Dihydrazid. 
Aus A. derbe Prismen, F. 70°. Beim Erwarmen m it Hydrazin Bldg. des Malonsaurc- 
dihydrazids (Nadeln, F . 152°), beim Erhitzen im H 2S 04-Bad Bldg. einer Substanz 
vom F. 265°, dio m it dem poly-Cyclomalonylliydrazid, [NH-CO-CH2'CO -N H ]x von
B u l ó w  u. B o z e n h a r d t  (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 42 . [1909]. 4790) ident. war. Mit 
Benzaldehyd die Benzalverb., aus A. Nadeln, F. 112°. — Sek. Malonsaureałhylesler- 
hydrazid, C10H 16O6N2 =  C2H 50-C 0-C H 2-C 0-N H -N H -C 0-C H 2-C00C2H 5. Beim E r 
hitzen von 50 g des Esters m it 6 g Hydrazinhydrat auf 120— 130° in der Bombę neben 
poly-Cyclomalonylhydrazid (F. 266°). Aus Lg. u. A. Nadeln, F. 133—134°. — 
Z w i s e h e n p r o d d .  b e i  d e r  S y n t h e s e  v o n  G 1 y k o k o l i  u. a  - A 1 a - 
n i n  a u s  M a l o n -  u. M e t h y l m a l o n a z i d s a u r e .  (Nach Verss. yon 
Henry Meier.) Glycin-N-carbonstiureanhydrid. (I, R  =  H). Aus einer ather. Lsg. von 
Malonazidsaure durch Abdest. des A. oder nachAbdest. derH alfto  des A. u. folgendem 
Zusatz von Chlf. Aus Essigester derbe Prismen. Ais Nebenprod. bei der zweiten Darst.- 
Methode polymeres Glycinanhydrid (HI, R =  H), das ebenfalls bei der Einw. von Anilin 
auf I  (R =  H) unter C02-Entw. entstand, weiter beim Erhitzen der Malonazidsaure 
m it wasserfreiem CH3OH in weiBen Flocken ausfiel. —  Methylmalonazidsaure in ather. 
Lsg. lieferte nach Zusatz von CH3OH bei der Dest. das Urethan II ais gelbliches Ol. 
Boim Erhitzen des rohen Prod. m it konz. HC1 im Bombenrohr Bldg. von u-Alanin- 
hydrochlorid, C3H 80 2NC1. F. 142°. Meth ylesłer, C4H J00 2NC1. F. 151°. — S y n  t  h e s c 
d e r  a - A m i n o - n - v a l e r i a n s a u r e  a u s  n - P r o p y l m a l o n a z i d -  
s i i u r e  u. d e s  n - B u t y r a l d e h y d s  a u s  n - P r o p y l m a l o n s a u r e -  
d i a z i d .  (Bearbeitet y o n ' Wilhelm Lehmann.) n-Propylmalonathylestersaures
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Kalium , C8H 130 4K. Aus n-Propylmalonsaurcdiathylester (Kp. 114°) durch Verseifen 
m it alkoh. Kali in der Kalte. Wachsartige, hygroskop. M. —  n-Propylmalonhydrazid- 
saures Kalium, C„Hn 0 3N2K. Aus yorigem durch Erwarmen m it H ydrazinhydrat. 
Hygroskop, in  Tafelchen krystallisierend.es Salz yom F. 120° (unscharf). Mit Benz
aldehyd neben Dibenzal-n-propylmalonsauredihydrazid, C20H 22O2N4, F. 222° ais H aupt- 
prod. Benzal-n-propylmalonliydrazidsaure, die infolge der leichten Loslichkeit in W. 
nicht ohne Zers. isoliert werden konnte. Mit Acetophenon entstand aus dem Hydrazid- 
kaliumsalz Diacetophenon-n-propylmalonsauredihydrazid, C22H 20O2N,, F. 211°. M it 
verd. HC1 dio freio n-Propylmalcmhydrazidsaure, C6H 120 3N2. Prismen, F . 139° (Zers.), 
sil. in  W. — n-Propylmalonazidsdure. Aus dem Hydrazidkaliumsalz durch Zusatz 
von N aN 02, Uberschichten m it A. u. Versetzen m it yerd. HC1. Gelbes, explosives Ol, 
das sich bald unter Gasentw. zu einem Gemisch des N-Carbonsaureanhydrids u. poly- 
merem Anhydrid der a-Amino-n-valeriansaure zersetzte. Beim Verkochen der Azid- 
saure m it A. Bldg. von cx.-Amino-n-valeriansaure-N-carbonsaureanhydrid ( ?), .Nadelehen, 
F . 161°. — Salzsaure a-Amino-n-valeriansaure, CSH 120 2NC1. Aus den heim Verkochen 
der Azidsiiure m it A. oder CC14 erhaltenen Anhydriden durch Erhitzen m it konz. HC1 
auf 120° im Bombenrohr. Tafelchen, F. 188° (Zers.). Atliylester, C7H 160 2NC1. F . 65° 
(unscharf). Freie Sdure, C5H n 0 2N. Aus dem salzsauren Salz m it Ag20 . Tafeln. LI. in 
W., wl. in A. a-Diazo-n-valeriansaureatliylester, m it NaNO, aus dem salzsauren E ster. 
Angenehm riechendes goldgelbes Ol. — n-Propylmalonsduredihydrazid, CdH^OjN.,. 
Aus dem Diiithylestor u. H ydrazin in 96%ig. Ausbeute. Aus A. Prismen, F. 158°. 
Dihydrochlorid, F. 180°. Dibenzalverb., C20H 22O2N4. F. 224° (Zers.). Bi-o-oxybenzalverb., 
C20H 22O4N4. F. 203°. Diacelophenoiw&rb., C22H 260 2N4. Tafelchen u. Prismen, F. 235°.— 
n-Propylmalcmsaurediazid. Aus dem Dihydrazid m it NaNO, u. verd. HC1. Gelbes Ol, das 
sieli schnell zersetzt. Dianilid, C18H 20O2N2. Aus dem Diazid m it Anilin in A. Prismen, 
F . 202°. Di-p-toluidid, Prismen oder Tafelchen, F. 186°. —  n-Bulyliden-
diisocyanai, C3H 7-CH(N: CO)2. Aus dem D iazid durch Kochen der ather. Lsg. Gelbes, 
stecliend riechendes 01, das m it Anilin unter Bldg. yon BulylideiuUplicnyldilianistoff 
reagierte. —  Dibutyliaenhamstoffdicarbaminsaurealhylester, C15H 30O5N4 =  CO(NH-C H ■ 
[C3H 7]'NH-COOC2H 5)2. A us dom Diazid durch Erhitzen der ather. Lsg. m it absol. 
A. Blattchen, F . 86°. Bei der Dest. m it I i 2S 04 Bldg. von n-Bulyraldehyd, der ais 
n-Butyliden-m-nilrobenzhydrazid, Cn H 130 3N3, (haarformigo Nadeln vom F. 131°) identi- 
fiziert w rd e .

I s o b u t y l -  u.  I s o p r o p y l m a l o n a m i d s a u r e  u. S y n t h e s e  d e r  
a  - Am i n  o i s o y  a 1 e r  i a  n  s a u r  e a u s  I s o p r o p y l m a l o n a z i d s a u r e .  
(Bearbeitet yon Anneliese Benckiser.) Bei Einw. von Isobutylbromid auf Cyanessig- 
ester wurde einR k.-Prod. erhalten, das durch fraktionierto Dest. bei (13—14 mm) in  
ftinf Fraktionen (98—103°, 103—108°, 108—112°, 112—119, 119—127°) zerlegt wurde 
u. bei der Verseifung in  den Fraktionen 103—112° fast nur Monoisobutylcyanessigester 
enthielt, wahrend dio hóher sd. Anteile aus Diisobutylcyanessigestcr bestanden. — 
Diisobutyhnalonamidsaure, Cn H 210 3N. Durch Yerseifung des rohen Diisobutylcyanessig- 
esters (Kp.14112—119°) m it konz. H 2S04 auf dem Wasserbad neben Diisobutylmalon- 
amidester. Aus A. Nadelchen, F . 142°. Atliylester, C13H 250 3N. Aus A. F.76°. K-Salz. 
Farbloso K rystalle, F . 93°. —  Die Verseifung der Fraktionen vom K p .12_14 103— 112° 
lieferto Monisobutylmalonamidsaure, F . 140—146°. Atliylester, C9H 1;0 3N. Aus A. N adel
chen, F . 85°. K -Salz. F. 203°. —  Diisoamyl-N-aminotriazol, C12H 24N4 (IV, R =  C4H 9). 
Durch E rhitzen des monoisobutylamidsauren K  m it H ydrazin auf 140° im  Einschmelz- 
rohr. Aus verd. A. B latter, F. 178°. LI. in  A., wl. in W. — Benn E rhitzen des diiso- 
butylmalonamidsauren K  m it H ydrazin schied sich das unyeranderte Ausgangsmaterial 
ab. — Isopropylmalonamidsaure, C6Hu 0 3N. Aus Isopropylcyanessigester m it konz. 
H 2S 04. F. 158°. K-Salz. F . 215°. —  Isopropylmalonsdtircdihydrazid. Beim Erhitzen 
des K-Salzes der yorigen m it H ydrazin auf 120° im Bombenrohr. Dibenzaherb., 
C20H 220 2N4. Aus A. wollartige Flóekehen, F . 254°. — Isopropylmalonsaurediazid. 
Aus dem rohen Dihydrazid m it N aN 02 u. verd. H 2S 0 4. — Diisobutyl-N-aminotriazol, 
C10H 20N4 (IV, R  =  C3H7). Wie das D ihydrazid bei 145—150°. Aus verd. A. glanzcnde 
Schuppen, F. 202°. — Isopropyhnalonathylestersaures Kalium, C8H 130 4K. Aus Isc- 
propylmalonester m it alkoh. KOH neben dem Di-K-Salz. Hygroskop. Pulver, F . &2 
bis 93°, sil. in A., swl. in  A. — Isopropylmalonhydrazidsaures Kalium, C6H n 0 3N 2K. 
Aus dem Esterkaliumsalz m it H ydrazinhydrat. Hygroskop. Pulver, F . 87°. Beim 
Ansauern die freie Sdure in  Flocken. Benzaherb., C13H ln0 3N. Aus A. Nadeln, F . 162°.
— Isopropylmalonazidsaure, (CH3)2CH-CH(CON3)-COOH. Aus dcm Hydrazidkalium-
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salz m it N aN 02 u. HC1. Stechend riechendes, gelbliches Ol. —  (x.-Aminoisovdlerian - 
saure-N-carbonsdureanliydrid, CoH 0O3N. Durch Verkochen der Azidsaure in  A. Beim 
Erhitzen oder "OborgieBen m it Anilin unter C 02-Entw. polymeres Valinanhydrid. — 
Polymeres Valinanhydrid (C5H 3ON)x. Neben yorigem. F. iiber 300°, m ikrokrystallin. 
Pulver. — a-Aminoisovaleriansdurehydrochlorid, C5H 120 2NC1. 1. Aus dcm polymeron 
a-Aminoisovaleriansaureanhydrid m it konz. HC1 bei 120° unter Druck. 2. Aus dem 
N-Carbonsiiureanhydrid durch UbergieBen m it HC1 in nahczu quantita tiver Ausbeute.
3. Aus N-Carbomethoxy-<x-aminoisovaleriansaure (aus der Azidsaurelsg. in  A. u. 
CH3OH, Ol, das n icht unzers. dest. werden konnte) in der Bombę m it HC1 bei 120 
bis 130°. Aus h. W. oder verd. HCl Blattchen, F. 189° (Zers.). Aihylester, C7H 16OoNC1. 
K rystallines. hygroskop. Pulyer, F. 76°. — a.-Diazoisovaleriansduredthylesier. Aus" dem 
salzsauren A thylester m it NaNO?. Goldgelbes Ol, das m it konz. HCl in  Monochlor- 
isovaleriansdureesłer, m it J  in  Dijodisovaleriansdureester iiberging.

S y n t h e s e  d e r . a - A m i n o i s o b u t y l e s s i g s a u r e  ( L e u c i n )  a u s  
I s o b u t y l m a l o n a z i d s a u r e .  (Bearbeitet yon Martin Schenck.) Isobutyl- 
malonathylestersaures Kalium, C9H 160 4K. Aus dem D iathylester (Kp.n  107— 110°) 
m it alkoh. KOH. Hygroskop. Pulyer. — Isobutylmalonhydrazidsaures Kalium , C7H 13- 
0 3N 2K. A us dem Esterkaliumsalz u. H ydrazinhydrat. Freie Saure, C7H i40 3N2. 
Diinne, rhomboedr. Tafelchen, F. 154—155° (Zers.). Hydroclilorid. Be.vzalve.rh., 
C14H 180 3N 2. A us A. B lattchen, F. 138°. — Isobutylmalonazidsaure, (CH3)2CH ■ CH2 ■ 
CH(CON3)-COOH. A us der Hydrazidsaure m it N aN 02 u. HCl. Gelbes Ol yon schwach 
stechendem Geruch. Beim Stehen unter W. Bldg. yon polymerem Leucinanhydrid 
unter Gasentw. Beim yorsichtigen Erwarmen m it konz. HCl Leucinhydrochlorid u. 
wenig Isobutylmalonsdure (Tafelchen, F. 106° [unkorr.]). Verkochen m it A. oder Chlf. 
lieferte Leucinhydrochlorid u. polymeres Leucinanhydrid, Verkochen m it CH3OH das 
Urethan ais salbenahnliche M., die bei der Hydrolyse in  Leucinhydrochlorid iiberging. — 
Polymeres Isobutyl-a.-aminoessigsdureanhydrid (Leucinanhydrid), (CeH n ON)x. Neben 
Leucinhydrochlorid beim Verkochen der ath . Lsg. der Azidsaure. Hellgelbes Pulyer, 
das bei 290° sin tert u. bei 305° noch nicht geschmolzen ist. — ct-Aminoisóbutylessig- 
sdure (Leucin), Hydroclilorid, C0H 14O2NCl. Aus dem polymeron Anhydrid m it konz. 
HCl. B lattchen, F . 230° (Gasentw.). Nitrat, CsHj.jOsNj. Prism at. Nadeln, F. 179—180° 
(Zers.). Leucin, C0H 13O2N. Aus A. Blattchen, F. 282° (unkorr.) im geschlossenen 
Róhrchen. Salzsaurer Athylester, C8H i„02NC1. Tafelchen, F . 108°. —  a-Diazocapron- 
sduredthylester. Aus dem salzsauren Ester ais gelbes, angenehm riechendes Ol. — 
Isobutylmalonsaureamidazid, C7IT120 2N ,. Beim Stehenlassen einer wss. Lsg. der H ydr
azidsaure m it H N 0 2. Seidenweiche Nadeln, F. 87° (Zers.). Konz. HCl in  der K alte u. 
Kochen m it verd. H,>SO., blieb ohne Wrkg. In  NaOH 1., beim Erhitzen m it konz. HCl 
Lsg. un ter N- u. C02-Entw. Verkochen m it A. lieB die Yerb. unyerandert, beim Ver- 
kochen m it CH3OH Bldg. von N-Carbomethoxyleucinamid ( ?), F . ca. 60°, das m it konz. 
HCl Leucinhydrochlorid u. N H4C1 bildetc.— S y n th e s e  d e r a -A m in o is o a m y le s s ig -  
s a u r e  a u s  I s o a m y lm a lo n a z id s a u r e .  (Bearbeitet von Wilhelm Wirbatz.) Iso- 
amylcyanessigsdureathylester, ClnH 170 2N. AusNa-Cyanessigesteru. Isoamylbromid. FI. 
von schwachem, esterartigem Geruch. — Isoamylmalonamidsaure, CsH 150 3N. Durch 
Verseifen des yorigen m it konz. H 2S 0 4. Rliomb. Schiippchen, F . 136° (Zers.). Bei der 
Verseifung Isoamylmalonsdure (F. 93°). Athylester der Amidsaure, C10H 10OaN. F. 97°. 
G ibt m it H ydrazin Isoamylmalonsauredihydrazid. K -Salz der Amidsaure, C8H 140 3NK. 
F . 207° (Zers.). — Diisohexyl-N-aminotriazol, C14H 28N4. Aus dem K-Salz des yorigen 
m it H ydrazin bei 140° im Bombenrohr. Aus A. Blattchen, F . 135°. — Isoamylmdlon- 
athylestersaures Kalium. Gelbe, hygroskop. M. — Isoamylmalonhydrazidsdure, C8H 1(i- 
0 3Ń„. 1. Aus dem Amidkaliumsalz m it Hydrazin in  A . unter NH 3-Entw. ais K-Salz.
2. Aus dem Esterkaliumsalz m it H ydrazin neben dem Dihydrazid. Rhomb. Schiipp
chen, F . 149° (Zers.). Benzalverb., C15H 20O3N2. Aus dem Hydrazidkalium salz oder 
der Hydrazidsaure. Aus Bzl. Nadelehen, F. 143° (Zers.). — Isoamylmalonazidsaure, 
(CH3)2C H • CH, • CH2• CH(CO • N3) • COOH. Aus dem Hydrazidkalium salz m it N aN 0 2 u. 
HCl. Gelbliches Ol. — a-Aminoisoamylessigsaure-N-carbonsaureanhydrid, C8H 130 3N. 
Durch Verkochen der ath . Azidsaurelsg. Rhomb. Tafeln, die sehon beim Stehen“ in 
das polymere Anhydrid iibergehen. F. 68° (Zers.). — Polymeres a-Aminoiscamyl- 
essigsdureanhydrid, (C7H i3ON)x. Aus dem yorigen beim Aufkochen m it A. oder d irek t 
aus der Azidsaure beim Verkochen in Chlf. Aus Bzl. Flocken, dio sich gegen 250° 
braun fiirben. — Verkochen der Isomalonazidsaure m it A. lieferte eine braune M., 
die wahrscheinlich das m it polymerem Anhydrid yerunreinigte oligeU rethan darstellte.—
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a-Aminoisoamylessigsaure, C7H 150 2N. Aus der Azidsaure, dem N-Carbonsaureanhydrid, 
polymorem Anhydrid oder dem U rethan m it konz. HCI ais Hydrochlorid (Blattchen, 
F. 255° [Zers.]). Aus W. feine zu Biischeln vereinigte Nadeln, F . 280°. L. in  A. u. W., 
swł. in Lg. u. A., wl. in  Bzl. Salzsaurer Athylesler, C9H 20O2NCl. Nadelehen, F . 93°. —
oi-Diazoisoamylessigsdureathylester, (CH3)2C H 'C H 2-CEL-CN2-COOC2H5. Mit N aN 02 
aus dem E ster. Gelbes Ol, das m it J  unter N-Abspaltung in  Dijodisoamylessigester 
iibergeht. — S y n t h e s e  d e s  m - T o l y l a l a n i n s  a u s  m - X y l y l m a l o n -  
a z i d s a u r e .  (Bearbeitet von Julius Gaier). m-Xylylmalonaihylestersaures Kalium, 
CH3 -C6H 4-.CH2-CH(COOC2H 5)COOK. Aus dem D iathylester (Kp .10 179—180°) 
m it alkoh. Atzkali. Sprode M., die an feuchter L uft zerflieBt. — m-Xylylmalonhydr- 
azidsdure, Cn H 140 3N2. Durch Erwarm en des Esterkaliumsalzes m it H ydrazinhydrat 
ais K -Salz  (anisotrope Tafeln). Aus W. oder A. Niidelchen, F. 143,5—144° (Zers.). 
Benzalverb., C18H la0 3N2. Anisotropes Pulver, F . 132°. — m-Xylylmalonazidsdure, 
CH3■ C6H4• CHo ■ CH(COŃ;J)■ COOH. Aus dem Hydrazidkalium salz m it N aN 0 2 u. HCI. 
Gelbes Ol. Beim Stehenlassen der ath . Lsg. Ausschcidung von vi-Tolylalanin-N - 
carbonsaureanhydrid (F. ca. 135° [Zers.]) ais feinkrystallines Pulver, das beim Erwarm en 
m it Anilin in das polymere Anhydrid des m-Tolylalanins, m it konz. HCI in m-Tolyl- 
alaninhydrochlorid iiberging. — 3,6-Di-m-xylyl-2,5-diketopiperaz.in, C10H UO N =C H 3 •
C0H 4-CH2-CH <^Q i '^ > C H - C H 2-C6H.1-CH3. Durch E rhitzen des Verkochungsprod.
der Xylylmalonazidsaure in A. m it Essigcstcr. Aus Aceton prism at. Nadeln, F . 212,5°. — 
Polymeres m-Tolylalaninanliydrid, (Ci0H n ON)x. Beim Verkochen der Azidsaure in  A. 
oder Clilf. oder bei Einw. von Anilin auf das N-Carbonsaureanhydrid. S in tert gegen 
185°, bei 221—224° Zers. — Beim Verkoclien der Azidsaure m it A. Bldg. des Urethans 
ais salbenartige, fast harzige M. neben reichlichen Mengen des polymeren Anhydrids. — 
m-Tolylalanin, CH3-C0H 4-CH2-CH(NH2)-COOH. Durch E rhitzen des bei der Ver- 
kochung der Azidsaure in  A. erhaltenen Rohprod. m it HCI auf 125° un ter D ruck ais 
Hydrochlorid (prism at. Tafelchen, F . 218,5° [Zers.]). K rystalle vom F . ca. 208°. 
Nitrat, Tafelchen, F . 153° (Zers.). Cu-Salz. Salzsaurer Athylester, C12H 180 2NC1. P ris
m at. B lattchen, F . 203° (Zers.). — m-Tolyl-a-diazopropionś&ureathylesler, CH3-C0H 4- 
CHo■ CN2• COOCoH,. Aus dem Athylesterhydrochlorid m it N aN 0 2 u. verd. H 2S 04. 
Gelbes, schwach riechcndes Ol. Mit J  m-Tolyldijodpropioncster, m it HCI m-Tolyl- 
monochlorpropionesłer. — S y n t h e s e  d e s  p - N i t r o p h e n y l a l a n i n s  a u s  
p - N i t r o b e n z y l m a l o n a z i d s a u r e .  (Bearbeitet von Willi MiiMhausser). 
p-Nitrobcnzylmalondtliylestersaures Kalium, Ci2H 12O0NK. Aus dem D iathylester 
(Nadeki, F . 171°) m it alkoh. KOH. Hygroskop. K rystalle. —  p-Nitrobenzylmalon- 
hydrazidsdure, C10H u O5N3. Aus dem Esterkaliumsalz m it H ydrazin ais K -Salz  
(F. 190° Zers.). Nadeln, F . 137°. Hydrochlorid. Nadeln, F . 171°. Benzafaerb., 
C17H 150 5N3. Nadelehen, F . 149° (Zers.), die beim Kochen m it verd. H 2S 0 4 in  Benz
aldehyd, Hydrazinsalz u. p-Nitrobenzylmalonsaure gespalten wurden. Acelonverb., 
C13H 150 5N3. Nadelehen, F. 142° (Zers.). Acctophenonverb., C18H 170 5N3. Gelbliche 
Mikrokrystalle, F . 154° (Zers.). — p-Niirobenzylmalonazidsdure. Aus der H ydrazid- 
saure m it N aN 0 2 u. HCI. Nadelehen. — p-Nitrobenzylmalonanilidsaure, Clf>H ,40 5N2. 
Aus der Hydrazidsaure m it Anilin unter N3H-Entw. Schwach gelbe B lattchen, F . 149°.— 
Polymeres p-Nitrophenylalaninanhydrid. Durch Verkochen der Azidsaure in  A. — 
p-Nitrophenylalanin, N O ,• C^Hj• CH2• CH(NH2)• COOH. D urch E rhitzen des polymeren 
Anhydrids m it konz. HCI auf 130° im Rohr ais Hydrochlorid (Nadeln, F . 220° [Zers.]). 
F. 245° (Zers.). Cu-Salz, C1?H 180 8N4Cu -f  2H 20 . Blaugriine Prism en. — E i n w .  
v o n  H y d r a z i n  a u f  D i - p - n i t r o d i b e n z y l m a l o n s a u r e d i a t h y l -  
e s t e r .  (Bearbeitet von Wilhelm Lehmann.) Cycl. seh. Hydrazid der p,p'-Di- 
aminodibenzylmalonsaure, Cł7H 180 2N4 (V). Durch Erhitzen des Diiithylesters der 
Dinitroverb. m it H ydrazin. Soidenglanzende Nadeln, F . 288° (Zers.). Dihydrochlorid. 
Nadeln, F . ca. 300° (Zers.). Dibenzalverb., C31H 2GÓ2N4. F. 271° (Zers.). Bei der 
Hydrolyse des Hydrazidiam ins im Rohr bei 140° Bldg. des Dihydrochlorids der p,p'-Di- 
aminodibenzylessigsdure, CiGH 20O2N 2C12, vom F. 251° (Zers.), das m it Benzoylchlorid 
die Moiiobenzoyl-p,p'-diaminodibenzylessigsaure, C23H 220 3N2, vom F. 250° lieferte. 
(Journ. prakt. Ćhem. [2]. 1 2 5 . 211—302. April 1930. Heidelberg, Univ.) P o e t SCH.

Albert Wassermann, Die zwischenmolekularen Bindungsfestigkeilen der Fumar- 
und Maleinsaure und ihrer Dimethylester. W ahrend man aus der Verbrennungswarme 
einer gasfórmigen Verb. die zur Zerlegung in  Atome notwendige Energie berechnen 
kann, muB man, um ćLicse Grófle auch fiir den krystallisierten u. den fl. Zustand zu
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kennen, dio zwischenmolekularen Kriiftc wissen, d. h. die Ycrdampfungs- u. Schmelz- 
warme kennen. — Dio Vcrbrennungswarme des gasfórmigen Maleinsćiuredimethyl- 
eslers is t gleieh der des gasfórmigen Fumarsauredimethylesters. Fiir den festen u. fl. 
Zustand sind die GróBen, d. h. die Kohasionskrafte zwisehen den Molekiilen verschieden 
u. zwar sind sie fur den trans-Ester gróBer. Bei der Annahmo gleicher Eigenvoll. der 
isomeren Ester im  K rystall sollte bei gróBeron zwischenmolekularen K raften diehtere 
Paekung auftroten. Das ist der Fali; das Molvolumen des festen trans(cis-)-Esters 
betragt 107(118) cem. — Um aus der Verbrennungswarme der Maleinsaure u. Fumdr- 
sdure (327,1 bzw. 320,2 Cal. pro Mol.) dio Bildungswarmen der gasfórmigen Sauren 
zu bereehnen, muB man ihre Lósungswarmen u. Hydratationswarm en kennen, fiir dio 
entspfeehenden GróBen bei den gasfórmigen prim. u. sek. Anionen noch dic Hydra- 
tationswiirmon der Ionen u. die erste u. zweite Ionisationswarme. Vf. h a t allo diese 
GróBen bestimmt. F ur die Best. der Hydratationswarmen der sek. Anionen wird 
nach L a u e n s te in  (Ztschr. physikal. Chem. 9 [1892], 422) angenommen, daB F um arat 
starker hydratisiert is t (gróBere innere Beibung, gróBeres Lósungsvolumen). Dieselbo 
relative Stellung ergibt sich fiir die isomeren primaren Anionen m it Hilfo einer Gleichung 
von B je r ru m  u. LARSSON (C. 1 9 2 7 . II . 2035) fur die Solvatationswarme yon Ionen. 
U nter Bczugnahme auf dio Sachlage bei den Hexahydro-o-phthalsauren w ird auch 
fiir die undissoziierten Athylendicarbonsauren gefolgert, daB die Hydratationswarmo 
der trans-Form  gróBer ist ais die der cis-Form. — Mit Hilfe der so gewonnenen Zahlen 
ergibt sich: Die Bildungswiirme der gasfórmigen Maleinsaui‘c is t um weniger ais 
4,4 Cal. pro Mol. gróBer ais die der gasfórmigen Fumarsaure. Da die Verbrennungs- 
warmen der festen Sauren um 6,9 Cal. versehieden sind, miissen die intramolekularen 
K rafte boi der Fumarsaure um mehr ais 2,5 Cal. pro Mol. gróBer sein ais bei der Malein
saure. Die Bildungswarme des gasfórmigen primaren (sekundiiren) Maleations ist — 
wenn uberhaupt — um weniger ais 4,6 (3,4) Cal. pro Mol. gróBer ais die des primaren 
(sekundaren) Fumarations. Mit Beriicksichtigung der (gleichen!) Bildungswarme fiir 
beide Dimethylester wird angenommen, daB gasfórmige Malein- u. Fum arsaure gleichen 
Energieinhalt haben. — Die Unterschiedc der Konstanten im festen Zustand sind auf 
die bei der Fumarsaure gróBeren Kohasionskrafte zuriickzufiihren, fiir die F., geringere 
Lóslichkeit, kleineres Molvolumen, leichte Adsorbierbarkeit (im Sinne der Anschauungen 
von P f e i f f e r )  sprechen, endlieh auch der róntgenograph. Befund, nach dem be- 
kanntlieh die Maleinsaure zwei, dio Fumarsaure drei Moll. im Mikfobaustein cnthalt. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 1 4 6 . 418—45. Marz 1930. Ziirich, Techn. Hoch- 
schule.) B e r  c;m a n n .

Albert Wassermann, Die zwischenmolekularen Bindungsfesligkeiten der d- und  
meso- Weinsaure und ihrer M ethyl- und Atliylester. Der Unterschied in den Lósungs
warmen rac. u. aktiver Verbb. driickt den Unterschied in  den Kohasionskriiften der 
festen Verbb. aus (da die Racemato in verd. Lsg. zerfallen). N im m t man — wie der 
Vf. — an, daB verschiedene Verbrennungswarmen solcher Verbb. durch verschiedene 
zwischenmolekulare Bindefestigkeiten bedingt sind, so muB die Summę von Ver- 
brennungs- u. Lósungswarme fiir Racemat u. akt. Verb. gleieh sein. Fiir d- u. rac.- 
Weinsaure u. ihre Dimethylester ist das der Fali. Ebenso is t der Energieinhalt der beiden 
primaren Ionen in verd. wss. Lsg. gleieh. Dic sich ergebenden starkeren Kohasions
krafte im Racemkrystall auBern sich auch im hóheren F., in  der kleineren Lóslichkeit 
u. dem kleineren Mol.-Vol. der Traubensaure. — In  gasfórmigem Zustand stimmen 
dio Verbrennungswiirmen der meso-Weinsaure u. ihres Dimethyl- u. Diathylesters 
auf 1% 0 mindestens m it den entsprechenden W erten bei den d-Isomeren iiberein. 
Die Hydratationswarmen fur meso- u. d-Diathylester erwiesen sich ais gleieh — 
dassolbo wird fiir die freien Sauren u. die Dimethylester angenommen — ebenso 
die Summo von Lósungs- u. Verbrennungswarme, d. h. der Energiegeh. der gasfórmigen 
Verbb. Dassclbe gilt fiir die prim. Ionen. Bei den freien Sauren sind die Kohasions
krafte fiir die d-Form gróBer (gróBere Sublimationswarme, bessere Adsorbierbarkeit, 
hóherer F ., geringere Lóslichkeit), bei den Estern fiir die meso-Molekule. Auf diese 
Versehiedenheit in  den z w i s e h e n m o le k u l a r e n  K raften is t die bekannte Ver- 
schiedenheit der Verbrennungswarmen der festen Stoffe zuriiekzufuhren. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A 1 4 6 . 446—61. Marz 1930. Ziirich, Techn. Hochsch.) B e r g .

Albert Wassermann, Der Energieinhalt der Athylenoxyddicarbonsdure und ihrer 
Ionen. Nach Messungen von COOPS hat die cis-Athylenoxyddicarbcmsaure einen Warme- 
w ert von 300,1 Cal ./Mol. die trans-Form einen solchen von 299,4 Cal. Da aus FF., 
Lóslichkeit, Adsorptionsverh. — os wurde Kohle, Fasertonerde, M etazinnsaure
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gcpriift — u. DD. folgt, daB die intermolekularen Kriifto bei don trans-Molekeln groBer 
sind ais bei der cis-Form, is t anzunehmen, daB der Energieinhalt der Isomeren im 
Gaszustand gleich ist. Das is t in  der T at der Fali: In  wss. Lsg. is t der Energiegeh, 
sowohl der prim. wio der sek. Ionen gleich. Da sich abschatzcn laBt, daB dio Hydra- 
tationswarmen der Ionen etwa gleich sind (vgl. vorletztes Ref.), ergibt sich fur den 
Gaszustand Energicgleichheit. — Wegen der K leinheit des Quotienten der ersten u. 
zweiten Dissoziationskonstante bei der trans- Athylenoxyddicarbonsdure ist die Disso- 
ziation des prim. Salzes bei der Best. der Summę (Lósungswarme +  erste lonisations- 
warme) nicht zu Yornachliissigen. Vf. gibt einen Weg an, m n aus den Neutralisations- 
warmen der festen trans-Sśiure in  1 u. in  2 Moll. Natronlauge u. aus der ,,scheinbaren“ 
zweiten Ionisationswarme die fragliche Summę direkt zu berechnen. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A 1 4 6 . 462—69. Marz 1930. Ziirich, Techn. Hoehsch.) B e r g m a n n .

Emil Abderhalden und Alfred Bahn, Nachweis von d-a-Aminovaleriansaure 
(Norvalin) neben d-a.-Aminoisovateńansaure ( Valin) unter den Spaltpiodukten des Globins 
auf Grul d der rerschiedenen Aminieiungsgeschwindigkeit der dazugehorigen a-Brom- 
rerbindungen. Vff. beschreiben eine Methode, die eine scharfe Charakterisierung iso- 
merer, bei der Hydrolyse von Proteinen erhaltener Aminosauren ermógUcht. Diese 
Methode h a t besonders dort Bedeutung, wo der K p. der nach der Methode von 
E m il  F is c h e r  erhaltenen, isomeren Aminosaurenester zu nah zusammenhegt, ais 
daB man eine yollstandigo Trenmmg nach diesei Methode durchfuhien konnte oder 
wo zu wenig Materiał bei der EiweiBhydrolyse isoliert werden kann, ais daB durch 
Darst. von D eriw . eine Identifizierung móglich waie. Der von den Vff. eingeschlagene 
Weg besteht nun darin, daB dio móghehst weit in ihre einzolnen Anteile aufgelosten 
Krystallfraktionen der uber die Ester erhaltenen Aminosauren mittels Nitrosylbromid 
in die entsprechenden Brom fettsauien uberfiihrt werden. Haufig nun w ird die Ami- 
niorungsgeschwindigkeit dieser Bromverbb. charakterist. u. ausreichend fiir die Be- 
antwortung der Frage sein, welche doi nach der Analyse móglichen Isomeien vor- 
gelegen hat.

Vff. trennen dio bei der Hydrolyso von Globin erhaltene sog. Leucinfraktion durch 
fraktionierte K iystallisation in  Leucin, Valin u. einen 3., anscheinend m it Norvalin 
ident. AnteU. Die beiden letzten Fraktionen werden in die entsprechenden Biomfett- 
sauren iibeigefiilut u. diese in einem UborschuB von 25°/0ig. N H 3 gelost. Bei 18 bzw. 
37° wird der zeithehe Verlauf der Br-Abspaltung nach V o l h a r d  festgestellt. Durch 
Vergleich m it der Aminieiungsgeschwindigkeit der entsprechenden synthet. Brom- 
fettsauren unter gleichen Bedingungen (vgl. die Schaubilder im Original) wird der 
Beweis erbracht, daB neben Valin auch Norvalin ein Baustein des Globins ist. (Bei. 
Dtsch. chem. Ges. 63 . 914—21. 9/4. 1930. Halle, Physiol. Inst. Univ.) S c h w e it z e r .

Hans Adolf Krebs und J. F. Donegan, Manometrische Messung der Peptid- 
spallung. Peptide sind starkere Sauren ais die Aminosauren, aus denen sie aufgebaut 
sind. Daher werden Peptidlsgg. bei der Spaltung der Peptide alkalischer, u. lóst man 
Peptide in  Ringerlsg. von physiolog. Bicarbonat- u. CO,-Geh. auf, so absorbiert die Lsg. 
bei der Spaltung der Peptide C02. Die Absorption der C 02 wird manometr, nacli W a r - 
BURG gemessen u. daraus wird die gespaltene Peptidmenge bereclinet. (Biochem. Ztschr. 
2 1 0 . 7—23. 12/7. 1929. Berlin-Dahlcm, Kaiser Wilhelm -Inst. f. Biologie.) K r e b s .

Norbert Fróschl, Julius Zellner und Heinz Zak, Synlhetische Yersuche in der 
Zuckergruppe. I. Mitt. Uber einige Berivate der Fructose und Lactose. I. Verss. m it 
Fructose. In  der Absieht, auf synthet. Wege Fructoside darzustellen, studieren Vff. 
einigo Umsetzungen der Acetochlorglucose. Fiir die D arst. der Tetracelylfructose wird 
ein modifiziertes Verf. angegeben. Acetochlorfruclose, aus abs. A., F . 108—109°. Gibt 
bei der Umsetzung m it Phenylhydrazin in sd. A. Glucosazon. Mit Pyridin konnte kein 
krystallisiertes Umsetzungsprod. gewonnen werden. Acetochlorfructose, , Tetracelyl
fructose u. Pentacetylfructose geben m it Athylmagnesiumjodid amorphe, in A. unl., sehr 
hygroskop. Additionsprodd. von 2 Moll. Athylmagnesiumjodid an ein Mol. Zucker- 
deriy.

H . Verss. m it Lactose. Bei der Umsetzung von Octacetyllaclose, fiir dereń Darst. 
eine modifizierte Vorschrift gegeben ist, m it HBr-Eg. entstand neben der Acotobrom- 
lactose in groBer Mengo ein amorphes Isomeres vom F. 110— 115°, wahrscheinlich 
ein Doriv. der Neolactose. —  Heptacetylmenthollactosid, C36H 540 18, aus Acetobrom- 
laetose u. 1-Menthol in Chlf. m it Ag2C03 bei Zimmertemp. Aus Chlf. m it PAe. ziihes 
Ol, dann aus A. Nadeln vom F. 92°, [a]D20 =  —34,84° (A.). — Menthollactosid, C22H 40Ou 
aus vorst. Yerb. m it Ba(OH)2 in sd. A. Aus W. Nadeln vom F. 182°. Sie enthalten
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2 H 20 , die bei 120° entweichen. Is t 11. in W., A., Chlf., Aceton, wl. in A., PAe., schineckt 
b itter u. adstringierend. [a]D18 =  +28,04°. Heptacetyloxyathyllactosid, C28H 40O19, aus 
Acetobromlaetose u. Glykol m it Ag2C03 bei Zimmertemp. Aus 50%ig. A. Blattehen 
yom F. 64—65°, [cc]d20 =  —6,31° (A.), sil. in A., Chlf., weniger in Aceton, fast unl. 
in Lg. Bei der Verseifung m it Ba(OH)2 wurden keine krystallisierten Prodd. erhalten. — 
Mit Glykolsaurebutylester, Geraniol, Thymol, Guajacol u. Vanillin liefert Aeetobrom- 
lactose keine acetylierten Lactoside, sondern Tetradekaacetyltetrasaccharid yom F. 75°. — 
Heptacelyl-Theophyllinlactosid, C33H 42OleN4, aus Acetobromlactose u. Theophyllinsilber 
in Xylol 1 Stde. bei 100°, dann 10 Min. bei 130°. Aus A. Krystalle yom F . 104—105° 
(Zers.), [a]n18 =  —10,44° (Essigester), [cc]d20 =  — 10,53 (A.), 11. in  w. A., Essigester, 
Bzl., Chlf., schwerer in  Xylol, A., unl. in PAe., W. Ausbeute 12% der Theorie. Die 
Hauptmenge des Rlc.-Prod. besteht aus nicht krystallisierendem Sirup. Bei der Ver- 
seifung m it methylalkoh. NH3 entstand kein krystallisiertes Lactosid. — Mit Theo- 
brominsilber gibt Acetobromlactose unter den gleichen Bedingungen kein krystallisiertes 
Prod. — Heptacetyl-l-rhodanlactose, C25H300 17NS, analog m it Rhodansilber dargestellt, 
aus A. Prismen yom F. 170°, [cc]d19 +14,27° (CH3OH), 11. in A., Aceton, Essigester, 
Chlf., weniger in A., Bzl., Xylol, unl. in W., PAe., gibt m it FeCl3 u. wenig HC1 nur eine 
schwache Rotfarbung. Bei der Hydrolyse m it methylalkohol. NH3 wurde kein krystalli
siertes Prod. erhalten. — Acelocyanlaciose, C27H36 0 17N, aus Acetobromlactose u. AgCN 
in sd. Xylol. Aus abs. A. feine biegsame Nadeln. yom F. 187°, [ a ] D 10 =  +28,71° (A.),
11. in A., Chlf., Essigester, Eg., Aceton, Bzl., weniger in Xylol, CC14, unl. in  W., Lg. 
FEHUNGsche Lsg. wird beim Kochen schwach reduziert. Bei der Yerseifung m it 
methylalkoh. NH3 entstand kein krystallisiertes Prod. — Heptacelylsuccinimidlactose, 
C30H390 19N, aus Acetobromlactose u. Succinimidsilber in sd. Xylol. Aus A. feine 
Niidelchen yom F. 191°, [«]D18 =  +9,97° (Chlf.), 11. in  A., Bzl., Chlf., wl. i n l . ,  W., 
Xylol, unl. in Lg. Reduziert FEHLiNGsche Lsg. nicht. Liefert bei der Verseifung m it 
methylalkoh. NH 3 kein krystallisiertes Prod. — Die Umsetzung von Acetobromlactoso 
u. Morphin in Chlf. m it Ag2C03 lieferte nur ein siruposes Prod. —  Acetobromlactose u. 
Octacelyllactose geben m it Methylmagnesiumjodid gleichfalls amorphe, in A. unl., hygro- 
skop. u. leicht zersetzliehe Additionsprodd. yon 2 Moll. CH3M gJ m it 1 Mol. Zucker- 
deriv. ■— Die Umsetzung von Acetobromlactose m it Pyridin gab kein krystallisiertes 
Prod. (Monatsh. Chem. 55 . 25— 46. Jan. 1930.)  ̂ O h l e .

William Bragg, Oellulose im Licht der Rontgenstrahlen. Yortrag. Uberblick uber 
■die Ergebnisse der róntgenograph. Unters. zur Aufklarung der CećMosestruktur, 
(Naturę 1 2 5 . 315—22. 1/3. 1930.) K r u g e r .

K. HeB, Be.ilrdge zur Kenntnis der Quellungs- und Losungsvorgange von Cellulose 
und ihren Derivaten. (Papierfabrikant 28 . Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u . -Ingenieure 169—72. 16/3. 1930. Berlin-Dahlem. — C. 1 9 3 0 . I. 1461.) B r a u n s .

W. W. Nekrassow und J. F . Komissarow, Die fi-Chlorathylester der Eohlensdure 
und Schwefelsdure. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 6 1 . 1933—39. 1929. — 
C. 1 9 2 9 . I I .  2553.) T a u b e .

N. J. Demjanow, Die Elektrolyse, von Losungen der Alkalisalze von Pólymethylen- 
carbonsdurm. Bei der Elektrolyse yon Lsgg. yon Alkalisalzen der Polymethylencarbon- 
sauren bei Ggw. von Alkaliearbonaten oder Biearbonaten entstehen Alkohole, ein 
Kohlenstoffatom wsniger ais die Ausgangssaure enthaltend. Im  allgemeinen sind es 
sek. Alkohole m it dem Hydroxyl im Ring neben dem Kohlenstoffatom, an  welehes die 
Carboxylgruppe gabunden war. Daneben entstehen Oxydationsprodd., im wesentlichen 
die entsprechenden Cycloketone, sow ę Ester der resultierenden Alkohole u . eingesetzten 
Sauren. Im  Falle der Cyclopropanearbonsaure entstehen keine dreigliedrigen Cyelo- 
d e riw ., sondern Allylalkohol, Acrolein u. Allylester. U nter Umstanden kónnen 
KW-stoffe, z. B. Propylen, auftreten.

V e r s u c h e .  Durch Elektrolyse des K-Salzes der Cyclopropancarbonsaure (Tri- 
methylencarbonsaure) in carbonatalkal. Lsg. Piopylen, Allylalkohol u. Acrolein. Durch 
Elektrolyse des K-Salzes der Cyclobulancarbcmsaure in carbonatalkal. Lsg. m it
1__l,5A m p. u. 7,2—10 Y bei 16—22° Cyclobutanol, Phmylurethan, aus A., F . 110°,
Oycbbutanon, Semicarbazon, F . 204°. Analog aus der Cyclohexanoncarbonsaure ein 
Gemisch yon Cyclohexanol u. Cyclohexanon. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.]
6 1 . 1861—68. 1929.) T a u b e .

Irving E. Muskat und Loren B. Grimsley, Siudien iiber Jconjugierte Systeme.
IV. Die Addilion von untercMoriger und unterbromiger Saure an Phenylbutadim. 
( I I I . ygl. C. 1 9 3 0 . I. 2540.) Analog der Addition von Brom u. Chlor (S t r a u s s , Ber.
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D tsch. chem. Ges. 4 2  [1909]. 2866; Mt js k a t  u . H u g g in s , C. 1 9 2 9 . I I .  1655) u. von 
HC1 u. H B r (HUGGINS, unveróffentlichte Verss.) erfolgt auch die Anlagerung von 
HOC1 u. HOBr an Phenylbutadien in der Stellung 3,4; es entsteht bei Anwendung 
von HOC1 Phenylbutadienchlorhydrin, C(iH 5 • C H : CH • CH(OH) • CH2C1 (I). Auch bei 
vermindertem Druck nicht unzers. destillierbar. G ibt bei der Ozonspaltung Benz
aldehyd. Bei der Dest. erhalt man 4-Chlor-l-phenylbutadien (F. 52°) u. polymeres 
Phenylbutadien (C,0I I 10)2, gelbo K rystalle aus Bzl. F . 235°. In  h. Bzl. u. A. leichter 
1. ais in anderen Losungsmm. — I  addiert Chlor in Chlf. un ter Bldg. von 1,2,4-Tri- 
chlor-3-oxy-l-phenylbutan, C10H UOC13. Hellgelbes Ol, wird nach einigen Tagen dunkel- 
griin. K p .5 164°. — Bei der Einw. von PC15 in  A. auf I  entstehen 4-Chlor-l-phenyl- 
butadien (F. 50°; K p.3,s 115—117°) u. 3,4-Dichlor-l-phenylbutadien (Kp .10 140°). — 
I  gibt m it HOC1 zunachst Phenylbutadiendichlorhydrin, C10H 12O2Cl2, wahrscheinlich 
C0H 5-CH(OH)-CHC1-CH(OH)-CH2C1, bei Einw. eines groBen HOCl-Uberschusses
l,2,4-Trichlor-3-oxy-l-phenylbutan  (K p .5 164—167°). —  Durch Einw. von KOH in 
A. auf I  en tsteht ein unreines Oxyd, K p .6 94°; wird aus dem Brom hydrin reiner er- 
halten. — Phenylbutadienbromhydrin, C10H n OBr (analog I) ist nur in  Lsg. bestandig. 
Ozon liefert Benzaldehyd, HOBr das unbestandige ólige Dibromhydrin, C10H 12O2Br2. 
(Journ . Amer. chem. Soc. 52 . 1574—80. April 1930. Chicago, Univ.) O s t e r t a g .

J. S. Petrus Blumberger, Liber die katalytische Zersetzung von Diazoverbindungen 
durch Kupfersulfid. Unter allen Cupriverbb. w irkt nur Cuprisulfid kataly t. zersetzend 
auf Diazoverbb. Es entstehen meistens harzige u. nur zum geringen Teil definierte 
Prodd., z. B. aus Diazobenzol Phenol, Chlorbenzol, Azobenzol u. p-Chlorbiphenyl. 
Vf. nim m t an  — in Ubereinstimmung m it anderen Forschern —, daB „Cuprisulfid** 
eine Cuproverb. is t z. B. der Formel Cu2S-S ; denn nur Cuproverbb. wirken im all- 
gemeinen zersetzend auf Diazoniumsalze. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 9 . 257—58. 
15/2. 1930. Delft.) B e r g m a n n .

J. S. Petrus Blumberger, Zersetzung von Diazobenzol in  wdsseriger Losung. Vf. 
untersucht den EinfluB von Beimengungen auf die Zers. von Diazobenzol in  wss. Lsg. 
Es wurde festgestellt, daB die Zers.-Geschwindigkeit von der Konz. der Salzsaure 
in  einer Lsg. yon Benzoldiazoniumchlorid abhangt u. zwar t r i t t  sowohl Rk. m it HQ- 
MoU. ais auch m it Chlorionen ein, letztere je do eh in  untergeordnetem Mafie. — NaCl 
u. KCl erhohen die Bldg. von Chlorbenzol, zu dereń Erklarung angenommen wird, 
daB sich undissoziierte Benzoldiazoniumchloridmolekiile d irekt in Chlorbenzol u. N , 
spalten. Neben dieser Rk. finden in verd. salzsaurer Lsg. noeh die beiden folgenden 
Rkk. s ta tt:

C6H 5N2+ +  H 20  — > CaH5OH +  N 2 +  H+
c 0h 5n 2+ +  h c i  — c 6h 5c i +  n ;  +  H+

Dagegen is t die ubliche Annahme sicher unrichtig, daB undissoziiertes Benzoldiazonium
chlorid m it W. Phenol liefert. —  Schwefelsdure hemmt, wie schon andere Forscher 
gefunden haben. Wahrscheinlich liegen bei einiger Konz. der Schwefelsiiure die 
Ionen C6H 5N2S 04~ u. dio Molekule C6H 5N2S 04Na vor, die sich nur langsam zersetzen. 
In  verdiinnt salpetersaurer Lsg. reagieren gleichfalls nur die Diazoniumionen, bei 40° 
t r i t t  Umsetzung (Nitrierung oder Osydation) ein. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49 . 
259—66. 15/2. 1930. Delft.) > B e r g m a n n .

J. S. Petrus Blumberger, Intra-(inter)-molekulare Cuprikomplexe ais Katalysa- 
toren bei der Diazobenzolzersetzung. Zweiwertiges Kupfer kann eine Diazoverb. schnell 
zersetzen, wenn eine Amino- oder Osysulfosaure zugegen ist. Wasserstoffion oder 
Aeetylierung der N H 2-Gruppe Terniehten die K atalyse Tóllig. Da im allgemoinen 
nur Cuproionen kataly t. Zers. von Diazoverbb. bewirken, nim m t Vf. folgende Rk. 
fur den Bildungsmechanismus des K atalysators an:

NHS— \ — SOsCu®. ■ ■ ■ NH.,—/  ^>S03-  — >

N h / ^ ) s 0 3C u ------ +NHS—/  \ - S 0 3- .

Die katalyt. Wrkg. hiingt n icht etwa m it der Farbę der Kupfersalze der Amino- bzw. 
der Oxysulfosauren zusammen; alle Komplexe werden yon Sauren zerstórt, worauf die 
Empfindliehkeit der Katalyse gegen H-Ionen zuriickzufuhren ist. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 49 . 267—75. 15/2. 1930. Delft.) B e r g m a n n .

J. S. Petrus Blumberger, i)ber katalytische Zersetzungen von Diazobenzol in  
alkalischer Losung. Bei techn. Anwendungen yerhindert die Sehnelligkeit der alkal.
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Kuppelung eine m erkbare Zers. in alkal. Lsg. Eine solelie is t erst zu beobachten, wenn 
man durch Alkalizusatz die Kuppelungsfahigkeit herabsetzt. Dann wird dio Zers. 
auch deutlich durch K atalysatoren beeinfluBt. Gegen kolloides Cuprioxj'dliydrat 
is t nur die „ak tive“ Form (Benzoldiazoniumverb.) empfindlich, dagegen w ird durch 
Anwesenheit eines Phenols oder Naphthols n icht nur die absol. Geschwindigkeit der 
Zers. (gemessen durch dio Geschwindigkeit der Nr Entw.) erhoht, sondern auch in 
das Gebiet anderer Konzz. von KOH versclioben. Dio Oxyverbb., bei denen die kataly t. 
Wrkg. erst in hoheren Alkalikonzz. e in tritt, wirken in Form ihrer OK-Verbb., die 
anderen ais OH-Verbb. katalyt. Zur ersten Gruppe gehoren alle in p-Stellung kuppelnden 
zur zweiten alle in  o-Stellung kuppelnden Oxyverbb. (p-Kresol veriindert nur die Hóhe, 
nicht die Lage des Maximums). In  t)bereinstimmung dam it durch wird KC1 die K atalyse 
der ersten Gruppe erhoht, die der zweiten Gruppe erniedrigt. — Fiir die Kupplung 
von Diazobenzol u. p-Kresol sowie von Diazobenzol u. Salicylsaure wurde festgestellt, 
daB dio Geschwindigkeitskonstante m it steigender A lkalitat kontinuierlicli fallt. — 
Kuppelung u. Zers. finden nicht an derselben Form der Diazoverb. s ta tt, wio aus dem 
Fehlen eines Maximums in  der Kupplungskurve folgt. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 49. 
276—88. 15/2. 1930. Delft.) B e r g m a n n .

I . M azurew itsch , Die bei der Reduktion von Phenylhydrazonen zu primdren 
Aminen entstehenden Nebenprodukle. (Vgl. C. 1926. I. 3314.) Die in einer friiheren 
Arbeit (C. 1925. II. 2254) beschriebenen, u. ais H ydrazinderiw . interpretieiten Neben- 
prodd. der Red. von Phenylhydrazonen wurden erneut untersucht. Hierbei konnte 
festgestellt werden, daB es sich um die entsprechenden sek. Aminę, verum einigt durch 
Anilin, handelt. Die obige Arbeit ist dicsbezuglich zu korrigieren. Neu heigestellt 
u. beschrieben wurden das n. Anilinoxalat, F. 164— 166° unter Zeis., u. saure Anilin- 
ozalat, F . 150—151° (Zers.). (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1309— 15. 1929. 
Kiew.) T a u b e .

A. N. Nesmejanow, Neue Methode zur Synthese aromatischer Organoąuecksilber- 
salze. (Journ . Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1393—1405. 1929. — C. 1929. I. 
2527.) T a u b e .

A. N. Nesmejanow und E. I. Kann, Neue Methode zur Synthese symmetrischer 
aromatischer Organoquecksilberverbindungen. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 
1407—10. 1929. — C. 1 9 2 9 .1. 2528.) T a u b e .

R. E. Nelson und R. N. Jones, Organische Verbindungen des Selens. I . Die Ein- 
■wirkung von Selenozychlorid auf Ketone. SeOCl2 liefert m it Aceton, Acetophenon, 
4-Chloracetophenon, Propiophenon, 4-Methylacelophenon bei gewóhnlicher Temp., m it
2-Methyl-5-isopropylacetophetion beim Erhitzen Verbb. der allgemeinen Formel (R-CO- 
CH2)2SeCl2, bzw (R-CO CHR')2SeCl2 m it den FF. 81, 121,5, 126, 118, 129 u. 133°; 
diese sind fast unl. in A., Bzl., PAe., CC14, 1. in  W. u. A. unter Zers., lassen sich nicht 
umkrystallisieren u. sind mehr oder weniger unbestiindig, die Zers. wird anscheinend 
durch Verunreinigungen, z. T  auch durch Beriilirung m it Fe, begunstigt. Bei der Zers. 
entstehen amorplie, zu Tranen reizende Prodd. vom Gerueh der Chlorketone. Das 
Prod. aus p-Methylacetophenon zieht auf der H aut Blasen. — Methylathylketon, Melhyl- 
n-hexylketcm u. Diathylketon reagieren heftig m it SeOCl2; es lassen sich keine festen 
Reaktionsprodd. isolieren. Beim Kochen von Bmzophenon m it SeOCl2 u. A1C13 in CS2 
■wird langsam HC1 abgegeben; beim Verdunsten des Losungsm. hinterbleibt eine Krystall- 
masse; liieraus erhalt man durch Extraktion m it Chlf. u. Verdunsten Krystalle, die 
sich beimTrocknen sofort zersotzen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52.1588—90. April 1930. 
W est Lafayette [Indiana]. Purdue Univ.) O s t e r t a g .

I. J. Postowski und B. P. Lugowkin, Die Einm rkung von Aluminiumchlorid 
und metallischem Aluminium  auf hydroxylhallige Verbindungen. (Journ. Russ. phys.- 
chem. Ges. [russ.] 61. 1279—84. 1929. — C. 1929. I I .  736.) T a u b e .

Kenneth Claude Bailey, Die Verhinderung von chemisćhen Reaktionen. I I I . Die 
Verhinderung der ałmospJidrischen Oxydation des Benzaldehyds durch Schwefel. (II. vgl. 
C. 1929. I. 863.) Yf. neigt der Auffassung zu, daB die Oxydation des Benzaldehyds 
im wesentlichen an der Grenzschicht Fliissigkeit-Gas einsetzt, u. nicht an der Grenz- 
schicht Glas-Flussigkeit. Der „negative“ Katalysator (Schwefel) ist an der Oberflache 
angeieiehert (vgl. hierzu Mc B a in  u . D A yiES, C. 1927. II . 2269), u. kann hier in ent- 
sprechend verstarkter Weise wirken. Die Resultate von R e i f f  (C. 1927- I- 690), 
welcher durch Zugabo von Sand erhohte Oxydationswerte erhielt, konnten nicht be- 
s ta tig t werden. 10 Teile Schwefel auf 1 000 000 Teile Benzaldehyd verringern die 
Oxydationsgeschwindigkeit um 70%, weitere Sehwefelmengen haben einen wesentlich
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geringeren EinfluB. Die Annahme, daB die Rk. an der Oberflache beginnt, widerspricht 
nicht der Auffassung des Vorganges ais K ettenrk .; es ist lediglich yorauszusetzen, daB 
diese K ettenik . liauptsachłieh an der Gas-Fliissigkeitstrennungsflache einsetzt u. 
do it durch die sehr wesentlich hoheren Konzz. des negativen K atalysators yerlangsamt 
wird. (Journ. chem. Soe. London 1930. 104— 16. Jan. Dublin T iin ity  Coli.) T a u b e .

E. Paxeddu und Gr. Sanna, Untersucliungen iiber Deriwte der 6-Amino-m-oxy- 
benzoesdure. II. Mitt. (I. vgl. C. 1929. I I . 2879.) In  Fortsetzung friiherer Verss. wird 
das Verh. der Chloracetylderiw. des Methyl- u. Athylesters der 6-Amino-m-oxybenzoe- 
siiure gegen Diathylamin untersucht. — 6-Didthylglycylamino-3-oxybenzoesduremethyl- 
ester, Ch H 20O,,N2, aus 6-Chloracetylamino-3-oxybenzoesauremethylester u. wassor- 
freiem Diathylam in unter Eiskuhlung. Nach 1%  Stdn. wird das Rk.-Prod. in  A. gel. 
u. die alkoh. L3g. 12 Stdn. sich selbst iiberlassen, worauf sie 3 Stdn. auf dem Wasser- 
bade erhitzt wird. Aus sd. Lg. fleischfarbene Prismen, F. 87—88°. Die Verb. is t ein 
Isomeres des Niryanins (ygl. E in h o e n  u. O p p en h e im er, L ie b ig s  Ann. 311 [1900].. 
154). — Hydroclilorid, F. 180—181°, Zers. — 6-Chloracetylamino-m-oxybenzoesaure- 
dihylester, Cn H j20 4NCl, aus 6-Amino-m-oxybenzoesaureathylester in  Bzl. m it Chlor- 
acetylchlorid unter RuclcfluB. Aus Bzl. F . 177—178°. — 6-Didthylglycylamino-3- 
oxybenzoesdureathylester, Ci5H 220.,N2, aus der yorigen Verb. m it D iathylam in. Aus 
sd. Lg. jrótliehgrauo Tafelchen, 1'. 93°. — Hydroclilorid, rótlichweiBer Nd., F . 154°. — 
6-Amino-m-oxybenzoesaure kondensiert sich bei 6—7-std. E rhitzen un ter RiiekfluB 
m it Acetessigestcr zu einer Verb. C22Hu 0 7Nn, aus A. leicht gelbliche Prismen, F. 256° 
(Zers.). D ieY erb.ist yielleicht eine Dioxychinolincarbonsiiure (2Moll. minus 1 H 20), wenn 
die Rk. analog yerlauft, wie NlEMENTOWSKI (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 4285 
u. friiher) es bei der Anthranilsaure beschrieben hat, u. wobei neben der Oxyehinolin- 
carbonsaure ebenfalls eine hochschm. Verb. der Formel C22HJ60 6N2 entstand. —  6-Carb- 
athoxyamino-m-oxybenzoesaure, Ci0Hu OsN, aus 6-Amino-m-oxybenzoesaure in  10%ig. 
Kaliumcarbonatlsg. m it Chlorameisensiiureathylester un ter Sckiittcln, wobei sich 
ein rosa Nd. bildet. Aus A. durch W. Nadeln, F . 163—165°. — Oxalsaure-bis-[2-carb- 
oxy-4-oxyanilid\, C10H 12O8N2, aus 6-Amino-m-oxybenzoesaure in  Bzl. durch Erwarm en 
unter RiiekfluB m it einem leiehten OberschuB an Oxalylchlorid. ICrystallin. M., F . 220 
bis 221°, Zers. — Verss., 6-Amino-m-oxybenzoesauremethylester m it Antipyrin, Pyrami- 
don u. Salipyrin in  Rk. zu bringen, hatten  keinen Erfolg. (Gazz. chim. Ital. 60. 126—33. 
Febr. 1930. Cagliari, Univ.) F i e d l e r .

A. W. K. de Jong, Die Trimorphie der cis-Zimtsaure. (Vgl. C. 1930. I . 518.)
Da die drei Formen der cis- Zimtsiiure m it der trans-Zimtsiiure dieselbe Doppelsaure 
geben, mussen sie in Lsg. ident. seins Es liegt also ein Fali yon Trimorphie, nicht von 
Isomerie yor. Die Id en tita t wurde sowohl durch krystallograph. Messungen ais auch 
durch Impfyerss. erwiesen. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 216—17. 15/2. 1930. 
Leiden, Univ.) B e r g m a n n .

B. Samdahl, Vber einige Derivate des Cyclcliexanons, unter denen sich einige 
neue lndicatorm befinden. (Vgl. C. 1928. I . 2256.) Die Kondensationsprodd. von 
Gyclohexanon, m- u. p-Methylcyclohexancm m it 5-Br<mvanillin, Protocatechualdehyd 
u. seinem Athylather sind brauchbare Indicatoren, dereń Em pfindlichkeit der des 
Methylrots gleichkommt u. die von Methylorange u. Phenolphthalein iibertrifft. 
Auch die m it 5-Nilrovanillin erhaltene Yerb. zeigt Farbumschlage, doch eignet sie 
sich wegen ihrer geringen Lóslichkeit nicht zur prakt. Anwendung ais Indicator. Die 
m it Saure gelben bis grunlichgelben verd. Lsgg. werden auf Zusatz von Alkali orange, 
dann rot, schlieBlich yiolett. Die yiolette Farbung t r i t t  nur bei den D eriw . des Proto- 
catechualdehyds oberhalb pn =  11,77 auf; bei seiner Verb. m it m-Methylcyclohexanon 
schlagt sie nach etwa 2 Min. in blau um, um nach einer weiteren Min. schmutzig- 
yiolett zu werden. Die Protocatechualdehydindieatoren yersagen bei Ggw. yon Bor- 
saure, wohl wegen Bldg. yon Verbb. m it dieser. Die Umschlagsgebiete sind fiir die 
Verbb. m it Bromyanillin p H =  7,2—8,6, Protocatechualdehydiithylather 8— 10,4, 
Protocatechualdehyd 6,8—7.

V e r s u c h e .  Cyclohexanon im  geringen OberschuB u. Aldehyd wurden in  Eg. 
gel. u. unter Einleiten von trocknem HCl-Gas auf dem Wasserbad erhitzt. Die Aus
beute betrug 60 bis fast 100% der Theorie. — Di-(5-bromvanillyliden)-cyclohexanon, 
C22H 20OsBr2, citronengelbe Nadeln aus sd. A., F . 222—224° (Zerś.). —  Di-{5-brcm- 
aaniUyliden)-'p-melhylcyclohexanon, C23H 220 5Br2, gelbe Tafeln, F . 189°. — Di-(5-brom- 
vanillyliden)-m-melhylcyclohexanon, C23H 220 5Br2, gelbe Krystalle aus A., die bei 120° 
schm., wieder fest werden, bei 165—170° wieder schm.; yerliert beim Trocknen nur
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1,68%, enthalt also keinen Krystall-A.; aus Chlf. citronengelbes Krystallpulyer, 
F . 171°. — Di-(5-nitrovanillyliden)-cyclohexanon, C22H 20O9N2, rotbraune Tafeln, 
swl. in den iiblichen Mitteln, F. 241—242° (Zers.). — Di-{4-oxy-3-dlhoxybenzal)- 
cyclohexanon, C24H 20O6, citronengelbe Tafeln, F. 158°. — Di-(4-oxy-3-alhoxybenzal)- 
p-methylcycloliexanon, 0 25H 28O5, citronengelbe Tafelchen, F. 148—149°. — Di-(4-oxy-
3-athoxybenzal)-m-methylcyclohexanon, C25H 28Os, citronengelbe B lattchen aus A., 
F. 153°. — Di-{3,4-dioxybenzal)-cycloliexanon, C20H 18O5, griinlichgelbe Tafelchen aus A., 
F. 242—245° (Zers.). — Di-(3,4-dioxybenzal)-p-methylcyclohexanon, C21H 20O5, gelbe 
Tafelchen, F. 221—223° (Zers.). — Di-{3,4-dioxybenzal)-m-metliylcyclohexanon, C21H 20O5, 
orangegelbe Tafelchen, F. 242—245° (Zers.). (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11. 8—19. 
1/1. 1930. Oslo, Univ.) H e r t e r .

JohnRead, Neue Forlschritte in der Menthonchemie. Ausfiihrliche Ubersicht iiber 
Geschichte, York., Konst. u. Rkk. der Menthono u. ihrer Deriyy. (Menthole, Menthene 
Menthylamine usw.) u. biogenet. Beziehungen zu anderen Terpcnyerbb. (Chem. 
Reviews 7. 1—50. Marz 1930. St. Andrews [Scotland], Univ.) P o e ts c h .

Guido Cusmano, Ilydrierungen und Deliydrierungen durch kałalylische W irhmg  
von Alkalimetallen. (Vgl. C. 1927. I. 1298.) Die Mononatriunwerb. des Buccocamphers 
sowie auch der Buccocampher selbst in  Ggw. geringer Mengen aeiner Natriumyerb. zers. 
sich durch Erhitzen auf dem Metallbad auf 240°, wobei neben anderen arom at. Sub- 
stanzen 2,3-Dioxycymol entsteht; auBerdem bildet sich Tetrahydrocanon. Es findet 
also eine Dehydrierung u. in Wechselwrkg. dam it eine Hydrierung des Buccocamphers 
s ta tt. —  Die Natriumyerb. des Methyldthers des Buccocamphers oder der Ather selbst 
in Ggw. des ersteren oder yon Thymolnatrium  liefern durch Erhitzen auf dieselbe Temp. 
g la tt Thymol u. Methanol infolge einer intramolekularen W anderung zweier Wasser- 
stoffatome. —  Es wird angenommen, daB die Ggw. von N atrium  in diesen Verbb. die- 
selben Phanomene der Dehydrierung, Hydrierung u. W anderung von Wasserstoff- 
atomen bewirkt, die man gcwóhnhch beim Erhitzen yon hydroaromat. Verbb. in  Ggw. 
von Kupfer, Nickel u. P latin  in  metali. Zustand beobachtet. Ais Erklarung der Tatsache 
wird angenommen, daB das Natrium atom  eine katalyt. Wrkg. ausiibt infolge eigentiim- 
licher Bedingungen, die durch seine schwachen Bindungen m it dem organ. Mol. analog 
den Atomen der akt. Zone von Metallpulvern hervorgerufen werden. (Gazz. chim .Ital. 
60. 105—12. Febr. 1930. Genua, Univ.) F i e d l e r .

Cr. Ponzio, Untersuehungen iiber Dioxime. 61. Mitt. (60. vgl. M. M ilo n e , C. 1930.
I. 1939.) Die H a n tz s c h  u . WERNERsche Theorie (1890), die fur die Diosime eine 
raumliche Isomerie annimmt u. nach der vier verschiedene Formen: syn-, anti- sowie 
zwei amphi-Formen moglich sein sollen, wiirde sich ais giiltig erweisen, wenn sich 
die Dioxime bei allen Rkk. wie wahre Dioximinoverbb. yerhielten, u. wenn alle symm. 
oder asymm. Diosime in  den theoret. yorauszusehenden Formen existieren wurden. 
Wie Vf. jedoch im ersten Teile seiner Arbeit heivorhebt, yerhalten sich die Dioxime 
in  yielen Fallen, ais ob sie nur eine Osiminogruppe enthielten, und nicht ein einziges 
der zahlreichen symm. oder asymm. Dioxime ist in drei oder yier Formen, die meisten 
sogar nur in einer Form bekannt. — Noch unbefriedigender erweist sich die H a n tz s c h -  
WERNERsche Theorie bei der Betrachtung der Dehydrierungsprodd. der Glyoxime. 
Aus den Antiformen durften sich keine oder jcdenfalls nicht leicht Dehydrienmgs- 
prodd. bilden, u. aus den drei Formen eines symm. Glyoxims miiBten zwei Peroxyde 
entstehen: ein Dioxdiazin aus der syn- u. ein Fui-oxan aus der amphi-Form. Aus den 
yier Formen eines asymm. Glyoxims miifiten drei Peroxyde entstehen: ein Dioxdiazin 
aus der syn- u. zwei Furoxane aus den beiden amphi-Formen. Die Verss. zeigen aber, 
daB man im ersten Fali immer nur ein Peroxyd, im zweiten zwei erhalt. Die neueren 
Anschauungen A n g e lis  uber die Isomerie der Diazoverbb. bestiitigen des Yf. An- 
sicht, daB es unmoglich ist, die in der Stereochemie des Kohlenstoffs gUltigen Vor- 
stellmigen auf den Stickstoff zu ubeitragen.

V e r s u c h e .  Komplexes Ni-Salz, Ni(C3H 40 3N3)2, aus der alkoli. Lsg. des Tri- 
isonitrosopropans (Trioxim des Mesoxalaldehyds) m it einei alkoh. Lsg. von Nickel- 
acetat. Mkr. orangerote Krystalle, yerandert sich gegen 280° ohne zu schmelzen. — 
Beim Erhitzen einer wss. Lsg. yon Glyoxim auf dem sd. Wasserbade m it N i entsteht 
sofort eine gelbe Lsg. von (wahrschcinlich kolloidalem) Ni(C2H?0 2N2)2, die sich bei 
weiterem Erhitzen zersetzt. — Unter denselben Bedingungen greift das Aminoglyoxim 
H [C (: NOH)]2NH2 N i sofort unter Bldg. des komplexen Salzes Ni(C2H 40 2N3)2 an. — 
Beim Erhitzen einer wss. Suspension von /S-Phenyl-p-tolylglyoxim (a-4-Methylbenzil- 
dioxim) oder yom ^-Phenyl-p-methoxyphenylglyoxim (a-p-Methoxybenzildioxim) auf

X II. 1. 210
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dem sd. Wasserbade entstehen sofort die schon fruher (C. 1924. I. 2344) beschriebenen 
komplesen Ni-Salze. — Untei denselben Bedingungen liefert das a-Benzildioxim 
das komple.xe N i-Salz  Ni(CI4H u 0 3N2)2, wahrend weder /?- nooh y-Benzildioxim Ni 

' im  geringsten angreifen. — Dibenzoylderiv. des Methylacelylglyozims, C18H 160 5N2, 
aus Benzoylehlorid in Pyridin unter Eiskiihlung. Aus A. Prismen, F. 131°. —• Die 
/j-Form des Phenylglyoxims liefert, wie M e iśe n h e im e r  u. T h e i l a c k e r  (C. 1929.
I. 2763) angeben, ein bei 71—72° schmelzendes Diacctylderiv., das versehieden von 
dem der a-Form ist. Vf. hatte  friihei (C. 1923. I I I .  1488) zur Herst. der Diacetyl- 
verb. ein nach den Angaben von R u s sa n o w  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 24 [1891]. 
3502) hergestelltes Prod. benutzt, das nicht, wie irrtiim lich angenommen wurde, dio 
/?-Form, sondern eine reine a-Form war. Fiir das Dipropionylderiv., das aus der 
richtigen /J-Form hergestellt worden war, wird der F. 89—90° bestatigt. — Verb. 
CsH 80.2Ato ■ CuCL =  C6H 5 • C(: NOH) • C(: NOH) • H  +  CuCl2, aus Phenylglyoxim u . 
CuCl2 +  6 H 20  in  absol. A., griines Pulver. — Aus der ji-Form des Methylphenylglyoxims 
(F. 237°) entstehen beim Erhitzen auf dem Wasserbade folgende Prodd.: Mit 10%ig. 
H 2S 0 4 Iscmilrosoathylphenylkelon, C9H 90 2N, aus W. Nadeln, F . 115° (vgl. K o lb , 
L ie b ig s  Ann. 291 [1896]. 292); m it 20°/0ig. NaOH Methylphenylfurazan, CH3(C2N20)- 
C„H5, das durch W.-Dampf ubergetrieben werden kann, wahrend durch Ansauern 
m it verd. Schwefelsaure das unveranderte Glyoxim wiedergewonnen wird. Beim 
Eintragen von fein gepulvertem /?-Methylphenylglyoxim in eine absol. alkoh. Lsg. 
von CuCl2 +  6 H 20  scheidet sich die Addilionsverb. C9H 10O2N 2-CuC12 aus ais grunes 
Pulyer, m it dunlder Farbę 1. in Aceton. Beim Eintropfen einer wss. Na-Nitritlsg. in 
eine Eg.-Lsg. von /9-Methylphenylglyoxim erhalt man naeh dem Verdiinnen m it W. 
u. leicht Alkalischmachen 4-Plienyl-5-melliyl-l,2,3,6-dioxdiazin (20%) u. Methyl- 
phenylfuroxan (80%)- — Aus der p-Form des Metliyl-p-melhoxyphenylglyoxims (F. 213°, 
vgl. C. 1924. I. 2344) entsteht beim Erhitzen auf dem sd. W.-Bade m it 20%ig. NaOH 
Methyl-p-methoxyphenylfurazan, C10H 10O2N 2 (F. 65—66°, vgl. C. 1929. I. 1458). Bei 
der Behandlung des /J-Methyl-p-methoxyphenylglyoxims m it CuCl2 +  6 H 20  in absol. 
alkoh. Lsg. bildet sich die Addilionsverb. C10H12O3N 2 ■ CuCl2, aus absol. A. griine 
B latter m it metali. Olanz. — Additionsverb. des jS-Methylbenzoylglyoxims m it CuCl2, 
C10H 10O3N„ • CuCl2, mkr. griines Pulver. — Vf. findet den F. des a.-Bemzildioxims, 
der in der L iteratur m it 237° u. 243—244° (vgl. M e i ś e n h e i m e r  u . L a m p a r te r ,

■ C. 1924. I. 1782) zu niedrig angegeben ist, bei einem aus Amylalkohol umkrystalli- 
sierten Prod. bei 247—248°. Auch der F. des sorgfaltig gereinigten fi-Benzildioxims 
liegt nicht bei 206—207°, sondern bei 211—212°. — Vf. findet, daB bei der Darst. 
des /?-Benzildioxims aus der a-Verb. nach B r a d y  u. P e r r y  (C. 1926. I. 2100) sich 
nebenbei immer etwas Diphenylfurazan bildet, das in dem UberschuB des Anilina 
gel. bleibt, aus dem das /3-Benzildioxim sich beim Abkuhlen abscheidet. Wenn man 
indessen nach dem Kochen des a-Benzildioxims m it sehr wenig Anilin die Lsg. in 
schwach salzsaures W. gieBt u. die ausfallende Substanz m it verd. NaOH behandelt, 
so bleibt das Furazan ungel. Das /9-Benzildioxim dagegen gibt bei noch so langem 

" Kochen m it Anilin nicht einmal Spuren eines Furazans, wodurch bewiesen ist, daB 
das Diphenylfurazan ein Anhydroprod. des a- u. nicht des /?-Benzildioxims ist. Im  
Widerspruch dazu stehen die Angaben von AuW ERS u. V. M e y e r  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 21 [1888]. 811) u. von B e c k m a n n  u . K o s t e r  ( L ie b ig s  Ann. 274 [1893]. 34). 
Wenn <x-Benzildioxim (F. 247—248°) auf dem Olbade bis zum Schmelzen erhitzt, 
sofort abgekiihlt u. m it A. behandelt wird, so bleibt ein Teil des ursprungliehen Di- 
oxims ungel. Aus dem F iltra t scheidet sich eine Substanz ab, aus der durch Behandeln 
m it NaOH das Diphenylfurazan entfernt u. m it verd. Schwefelsaure /3-Benzildioxim 
gefallt wird. Die liiervon yerschiedenen Ergebnisse von M e i ś e n h e i m e r  u. T h e i l 
a c k e r  (C. 1 9 2 9 .1. 2763) zeigen, daB die Rk. nicht immer in  derselben Weise verlauft.
— Beim Erhitzen von y-Benzildioxim auf dem Olbade auf 170° entstehen entgegen 
den Angaben von A u w e r s  u. V. M e y e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 712) 
u. von B eck m an n  u . K o s t e r  ( L ie b ig s  Ann. 274 [1893]. 25), die nur Spuren er- 
hielten, 15% a.-Benzildioxim. Beim Erhitzen von y-Benzildioxim auf dem sd. W.-Bade 
in  Ggw. von verd. Essigsaure u. etwas Nickelacetat schwankt die Ausbeute an a-Benzil- 
dioxim  unter denselben Vers.-Bedingungen zwisehen 40 u. 70%. Es is t ausgeschlossen, 
daB dio cc-Verb. aus der /?-Verb. entstehen kann, dereń Isomerisation in  Ggw. von 
verd. Essigsaure sehr langsam verlauft. Beim Erhitzen von y-Benzildioxim auf dem 
sd. W.-Bade in  NaOH isomerisiert es sich nach A u w e r s  u . V. M e y e r  (1. c.) zur 

' />-Verb., die aueh entsteht, wenn y-Benzildioxim im gesclilossenen Rohr auf 100°
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erhitzt wird — Die friiher (Gazz. cliim. Ita l. 36 [1906]. I I . 103) nur m it dem /?-Benzil- 
dioxim ausgefiihrte Darst. des Diphenylperoxyds mittels Natrium hypochlorits wird 
je tz t auf das a- u. y-Benzildioxim ausgedehnt. Beide werden in  10°/oig. NaOH gel. 
u. m it 10°/0ig. Natrium hypoehlorit behandelt; in  beiden Fallen fallt das Peroxyd 
sofort aus. W ahrend die Verb. aus a-Benzildioxim gelblich u. sehwer zu entfiirben 
ist, is t das aus der y-Verb. farblos u. sehmilzt (aus A. oder Lg.) bei 116— 117°. — 
p-Niłrodiphenylperoxyd, C,4H B0 4N3 =  C0H5(C2N2O2)C6H 4-NO2, durch Kocheri von 
Diphenylperoxyd m it Salpetersiiure (D. 1,40). Aus A. leicht strohfarbige Nadeln, 
F . 114— 115°. Verwandelt sich beim Auflosen in  k. Salpetersiiure (D. 1,45) in  Di- 
p-nilrophenylperoxyd, C14H 8O0N4, aus A. F. 197— 198°, aus Eg. F . 203—204°. Letztere 
Verb. erhalt man auch durch diiekte Einw. von Salpetersiiure auf Diphenylperoxyd 
in der Kalte. — Dinilrodi-p-methoxyphęnylperoxyd, CI6H 120 8N4 =  (CH30)(N 02) • 
C„H3(C2N 20 2)C6H 3(N 02)(0CH3), durcli sehwaches Erhitzen von Di-p-methoxyphenyl- 
peroxyd m it Salpetersiiuie. Aus A. gelbliche Blattchen, F. 180—181°. — Nach 
M e ise n h e im e r, L a n g e  u. L a m p a r te r  (C. 1925. II. 1435) soli das p-Methoxy- 
benzildioxim  in  vier Formen auftreten, einer a-Form, F. 206-—207°, einer /?-Form, 
F. 176°, y-Form, F. 89—91°, u. einer (5-Form vom F. 114°. Die a-Form wurde auch 
vom Vf. erlialten (C. 1924. I. 2344 u. C. 1928. II. 894) durch Einw. von p-Methoxy- 
benzoldiazaniumclilorid auf Phenylglyoxim; sie entsteht auch (m it der /3-Form zu- 
sammen) durch Einw. von Hydroxylamin auf beide Monoxime des p-Methoxybenzils 
(M e ise n h e im e r, L a n g e  u . L a m p a r te r ,  C. 1925. II . 1435). Um die Verb. auf 
die letztere A rt rein zu erhalten, mufi man das Rk.-Prod. in A. kurze Zeit m it etwas 
verd. Essigsaure u. Nickelacetat erwarmen, wobei die a-Form ais komplexes Ni-Salz 
ausfiillt, das m it konz. Salzsaure in Ggw. von A. zers. wird. Das so erhaltene, in A. 
unl. a-Dioxim is t farblos, sehmilzt bei 223—224° u. behalt diesen F. auch nach miehr- 
fachem Umkrystallisieien aus Amylalkohol bei. — Bei der Behandlung des a-p- 
Methoxybenzildioxims in 10°/„ig. NaOH m it Natrium hypoehlorit entstehen zwei 
Peroxyde, ein wl. vom F. 107—108° (aus Aceton) u. ein U., F. 100—101°, die beide 
besser aus der /?-Form erhalten werden. — Die /?-Form sehmilzt nicht bei 176°, sondern 
nach besserer Reinigung (wie schon angegeben) bei 185°. Besser erhalt man die 
/9-Verb. durch kurzes Erhitzen der oc-Verb. zum Sieden m it frisch dest. Anilin u. Ein- 
gieBen in verd. Salzsaure. — Dibenzoylderiv. C20H 22O5N2, aus dem Dioxim m it Benzoyl- 
chlorid u. NaOH, aus A. Nadeln, F. 129—130°. — /?-p-Methoxybenzildioxim kann 
in die a-Form umgewandelt weiden durch Schmelzen oder besser durch Erhitzen 
ihrer wss.-alkoh. Lsg. m it verd. Essigsaure u. Nickelacetat. — /?-p-Methoxybenzil- 
dioxim liefert in 10°/0ig. NaOH m it Natriumhypoehlorit ein Perozyd, C15H 120 3N2, 
aus A. F. 106—107° (diesen F. geben M e ise n h e im e r, L a n g e  u . L a m p a r te r  [1. c.] 
dem Peroxyd, das sie aus y-p-Methoxybenzildioxim erhielten). Aus Aceton um- 
krystallisiert, sehmilzt die Verb. bei 108—109°. Aus der alkoh. Mutterlauge erhalt 
man ein isomeres Peroxyd, C15H 120 3N2, F. 102—103° (vgl. auch K i n n e y ,  C. 1929.
I I . 306). Nach M e ise n h e im e r, L a n g e  u . L a m p a r te r  (1. c.) entstehen zwei Per- 
oxyde vom F. 106—107° u. 95—97°, die sie ais a- u. fi-Phenylanisylfuroxan bezeiehnen. 
Die Verb. vom F. 95—97° stellt, wie KiNN EY (1. c.) zeigt, ein Eutektikum  dar. Da 
uber die S truktur der beiden Yerbb. nichts bekannt ist, nennt Vf. sie von je tz t ab 
a- u. /l-Peroxyd. — Durch Einw. von Hydroxylaminhydroehlorid auf das Monoxim 
C„H5 • C(: NOH) • CO • C6H4 • OCH3 in 15°/0ig. NaOH nach M e ise n h e im e r, L a n g e  
u. L a m p a r te r  (1. c.) erhalt Vf. ebenfalls eine ziihe M., die nach dem Auswaschen 
m it Bzl. bei 89—91° sehmilzt, die angebliche y-Form. Diese Substanz liefert ńach 
M e ise n h e im e r, L a n g e  u . L a m p a r te r  (1. c.) bei der Oxydation m it Hypochlorit- 
rj.-Phe.li ijlanisylfuroxan (das a-Peroxyd) vom F. 106— 107°. Vf. findet, dafi sieli das 
Prod. bei'fraktionierter Krystallisation ais a -Peroxyd, F . 108—109°, m it einer kleinen 
Menge fl-Peroxyd erweist, wodurch sich ergibt, dafi das sogenannte y-p-Melhoxy- 
benzildioxim  von M e ise n h e im e r  auch noch etwas /?-Form enthielt. — Das y-Dioxim 
isomerisiert sich nicht, wie M e ise n h e im e r  angibt, zur fi-Form, sondern es entsteht 
gleichzeitig etwas a-Form u. zwar direkt aus der y-Form. — Beim Oximieren des 
Monoxims C0H 5-CO-C(: NOH)-C8H 4-OCH3 entsteht nach M e ise n h e im e r  eino 
Substanz vom F. 114—115°, die angebliche (5-Form, die bei der Oxydation fl-Phenyl- 
anisylfuroxan, F . 95—97° (das fl-Peroxyd) liefert. Wie K i n n e y  (1. c.) zeigte, stellt 
diese Verb. aber ein Eutektikum  dar von zwei Phenyl-p-meihoxyphenylperoxyden 
vom F. 107— 108° bzw. F. 102—103°. Uber die Konst. der Verbb. liifit sich nichta 
sagen, weil sie sowohl aus dem a- wie aus dem y-Dioxim resultiefen konnen. — Somit

210*
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kann die Existenz yon drei Dioximen des p-Methoxybenzils ais sicher gelten, von 
denen das d ritte  aber nicht rein, sondern nur m it der /3-Form gemischt erhalten werden 
kann. — Vf. wendet sich dann noch gegen einige k rit. Bemerkungen M e i s e n h e i m e r s  
u. T h e il a c k e r s  (C. 1929. I. 2763). Zunaehst beansprucht Vf. die P rio rita t fiir die 
Darst. des a-p-Methoxybenzildioxims. — W ahrend M e i s e n h e i m e r  dor Meinimg 
ist, daB Campherchinon ein wahres a-Diketon u. kein Chinon sei, bleibt Vf. bei seiner 
Ansicht, da es auch die Eigg. von Chinonen habe, zwar vier Dioxime gibt, die aber 
alle bei der Dehydrierung dasselbe Peroxyd liefern. — Eerner m eint Vf., daB M e i s e n 
h e i m e r  u. L a m p a r t e r  (1. c.) ihn in bezug auf die /?-Methy 1 ary 1 glyoxime (C. 1928.
I I .  356) falsch verstanden haben. Vf. lia t gesagt, daB man das /?-Glyoxim ais einen 
Gleichgewichtszustand dei beidcn tautom eren Formen: CH3'C [: N (: 0)H ]-C (: NOH)Ar

CH3 • C(: NOH) • C(: NOH) • Ar — u. n icht ais Gemisch yon zwei raumlichen oder 
Strukturisomeren — auffassen kann, u. daB es ais solches zwei Peroxyde liefern kann: 
Methylphenylfuroxan u. 4-Phenyl-5-methyl-l,2,3,6-dioxdia-<.in, die beide, da sie Iso- 
mere sind, ein Gemisch ergeben, das uber den F. erhitzt, sich wieder in  einen Gleich- 
gewichtszustand: CH3[0(C2N20)]C6H 5 CH3(C2N20 2)C6H 5 umwandelt (vgl. MiLONE,
C. 1930. I. 1939). — Der Einwand M e i s e n h e i m e r s ,  eine einzige Substanz konne 
nicht zwei Oxydationsprodd. liefern, die asymm. a- u. /S-Dioxime der substituierten 
Benzile, die je zwei Furoxane liefern, miiBten Gemenge sein, das a- u. /?-Benzildioxim 
dagegen miiBten dieselbe Konfiguration haben, da sie dasselbe Furoxan geben, kann 
nur von jemand gemacht werden, der von der yorgefaBten Meinung nicht loskommen 
kann, daB die Isomerie der Dioxime nur n a c h  der H a n t z s c h  u . W ER N ER schen 
Theorie erklart werden kann. — W ahrend nach M e i s e n h e i m e r  die syn-Form die 
stabilste sein soli, is t Vf. der Meinung, daB die stabilste Form  einer Verb. die weniger 1., 
hochschmelzende, die durch Isomerisation aus den loslicheren, niedriger schmelzenden 
Formen hervorgeht, ist. Im  Falle der Dioxime is t die stabilere Form die, welche wie 
das anti-Benzildioxim u. die /?-Aryl- u. /5-Methylarylglyoxime komplexe Nickelsalze 
liefern, u. die durch Sehmelzen oder Erhitzen m it verd. Essigsaure aus den anderen 
Formen entstehen. — Vf. weist zum SchluB nooh an verschiedenen Beispielen nach, 
daB die M ElSENHEIM ERsehe Hypothese von der Umlagerung der Oximsauerstoffe 
bei der Dehydrierung der asymm. Glyoxime nicht den Tatsachen entspricht. (Gazz. 
chim. Ita l. 60. 49— 96. 1930. Turin, Univ.) F i e d l e r .

A. E . Arbusow und B. A. Arbusow, Neue He.rsiellungswe.ise von freien JRadikalen 
der Triarylmdhanreilie. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1923— 31. 1929. — 
C. 1929. II . 1667.) T a u b e .

Mangesh V. Betrabet und Gopal Chandra Chakravarti, Unłersuchungen uber 
schwefelhaltige Farbsioffe. I. JDerivate vcm A lkyl- und Arylmercaptodiphenylmetlianm. 
P o p e  u. H o w a r d  (Journ. chem. Soc., London 97 [1910]. 78) haben aus 2,4-Dioxy- 
benzhydrol u. Phenolen Phenylxanthene synthetisiert. Vff. hofften daher, m it arom at. 
Mercaptanen an Stelle der Phenole d irekt zu Phenylthioxanthenen gelangen zu 
konnen. Konz. H 2S04 erwies sich ais geeignetes Kondensationsmittel. Aber die Rk. 
nahm einen ganz unerwarteten Verlauf. Es entstanden meist 2 Verb.-Typen, namlich 
ein s a u r  e r , 11. in h. W., A. u. Alkalicarbonaten, u. ein n e u t r a l e r ,  unl. auBer in 
Pyridin u. bisweilen A. Das Fehlen.yon Mercaptaneigg. zeigte an, daB der H  der SH- 
Gruppe in  Rk. getreten war. Die Bldg. der sauren Verbb. ist wie folgt zu formulieren:

die H 2SO,j zu R -S -O H  oxydiert wird. In  der T at is t d ieR k . yon betiachtlicher S 02- 
Entw. begleitet. Sodann t r i t t  folgende Rk. ein:

u. H 2S 04 erhalten werden, wie am Beispiel R  =  p-Tolyl gezeigt wurde. W ar obigo 
Erklarung riehtig, so muBten sich auch Verbb. II m it verschiedenen R  gewinnen lassen, 
u. ferner muBten die Rkk. auch m it aliphat. Mercaptanen gelingen. Beides konnte 
best&tigt werden. -— Die immer geringen Ausbeuten an II lieBen yermuten, daB die 
Bldg. von II eine Gleiehgewichtsrk. ist. Tatsachlieh konnte II (R =  p-Tolyl) durch

( O ^ a ^ C H - O H  +  HS-R —H,t  
(0 H>JC6Hs>C H

Die Yerbb. II konnen auch aus den isolierten Yerbb. I durch erneute Einw. von R- SH
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mehrstd. Erwarmen m it konz. H 2S 04 in I  zuruckverwandelt werden. — Die Verbb. I  
«. II m it arom at. 11 sind rot, I etwas tiefer, u. farben Wolle d irekt lederfarbig (I) 
bzw. rehbraun (II), Baumwolle nicht. Die Verbb. m it aliphat. R  sind tiefbraun u. farben 
Wolle rehbraun. AlleK-Salze sind tiefrot. Bei fehlenden OH-Gruppen sind die Verbb. 
wenig oder n icht gefiirbt.

V e r  s u c li o. a.-[p-Tolylmercapto\-2,4-dioxydiphenylmellian$ulfonsaure, C20H 18O6S2 
(nach I). In  Gemisch von 6 g p-Tolylmercaptan u. 25 ccm konz. H 2S04 langsam 
4 g 2,4-Dioxybenzhydrol eintragen, 2 Stdn. schutteln, nach Stehen iiber N acht 1 Stde. 
auf W.-Bad erhitzen, in  Eis-W. giefien, klebriges Prod. m it h. Bzl. u. A. ausziehen, 
m it 5% ig. Sodalsg. erhitzen. Riickstand vgl. unten. F iltra t m it HC1 neutralisieren, 
in Eis kiihlen. Aus A. mikroskrystallin., dunkelrot, F. 158—169°. K-Salz, C20H 10O6S2K a, 
aus A. rot, krystallin. — a.,ft-Di-\p-tolylmercaplo]-2,4-dioo:ydiphenylmeikan, C27H 240 2S2 
(nach II). Obiger Riickstand bildet aus Pyridin-A. mkr. ziegelrote Prismen, nicht bis 
300° schm. K-Salz, C27H 220 2S2K 2. Ag-Salz, C27H 220 2S2Ag2. — a- [PJienylmercapto]-
2.4-dioxydiphenylmetliansulfonsaure, C10H laO6S2, mkr. rote P latten  aus Essigester-A., 
F. 191— 195°. K-Salz, C19H 130 6S2K 3. Hier bildet sich keine Yerb. II. — a -[Bulyl- 
mercapto\-2,4-dioxydiphenylmethansjulfonsaure, C17H 20O5S2, mkr. dunkelbraune P latten,
F. 146— 147°. K-Salz, C17H 170 5S2K3. — a,fi-Di-[butylmarco,plo]-2,4-dioxydiphenyl- 
methan, C21H 280 2S2, dunkelbraune Prismen aus A., F . 250° (Zers.). K-Salz, C21H 260 ,S 2K 2.
— rj.-[Benzylmercaplo]-2,4-d,ioxydiphenylmcthansulfonsaurc. H ier fallt beim Giefien 
in Eiswasscr nichts aus. Daher CaC03 zugeben, erhitzen, F iltra t m it Soda versetzen, 
wieder filtrieren, yerdampfęn, Salz aus wenig W. umkrystallisieren, m it HC1 zerlegen. 
Braune Krystallkorner aus A., F . 223—225°. K-Salz, C20H 15O5S2K3. —  a.-[Phenyl- 
mercapło\-/}-\butylmercapto]-2,4-dioxydiphenylmetltan, CŁ.,H2,0 2S„. Aus obiger Phenyl- 
mercaptosulfonsaure m it Butylmercaptan u. H 2S 04 wie iiblich. Mkr. tiefbraune Kry- 
stalle, Zers. oberhalb 260°. — a-[Phenylme.rcapto]-fi-[p-tolylmercaplo]-2,4-dioxydiphenyl- 
mełhan. Wie vorst. m it p-Tolylmercaptan. Mkr. rote Krystalle aus Pyridin-A., Zers. 
bei hoher Temp. — a-[p-Tolylmercapto]-2,4-dioxy-4'-methoxydiphenylmethansulfon- 
saure, C21H 20O0S2. Aus 2,4-Dioxy-4'-methoxybenzhydrol. Mkr. rote P latten  aus 
Essigester-A. oder A., F . 160—161°. K-Salz, C21H 170 6S2K3. — a.-[Bulylmercapio']-
2.4-dioxy-4'-methoxydiphenybnelhamulfonsdure, C18H 220 8S2, mkr. tiefbraune P latten
aus A., Zers. bei ca. 265°. K-Salz, C18H IB0 6S2K3. — ctrf-Di-lplienylmercaptol-dipheni/l- 
methan, C25H 20S2. Aus Benzhydrol u. Thiophenol. Reinigung durch Ausziehen m it A., 
Bzl. u. Essigester-A. Mkr. farblose Prismen aus Pyridin-A., F . 221—223°, unl. in  
Alkalien. Eine Verb. I  wurde n icht erhalten. — a,P-Di-[p-tolyhnercapto]-diphenyl- 
methan, C27H 24S2. Rohprod. m it 25%ig- A. ausziehen. Ungel. Teil bildet mkr. rótliche 
Prismen aus Pyridin-A., F . 251—252°. —  a-[p- Tolylmercapto]-diphenyhnelhansulfon- 
saure, C20H 18O3S2. Aus dem F iltra t vom vorigen. Reinigung iiber das Na-Salz. Mkr. 
farblose P latten  aus A., F. 163—164°. (Journ. Indian chem. Soc. 7. 21—30. Jan . 
1930. Bangalore, Indian Inst. of Sc.) L in d e n b a u m .

John Harvey, Isidor Morris Heilbron und Donald Graham Wilkinson, S yn 
these von Alkylnaphthalinen. I. 5-, 6- und 7-Athyl-l-methylnaphthalin. Die genannten 
KW-stoffe wurden zu Vergleichszwecken dargestellt u. sollten zur Aufklarung des 
Naphthalin-KW -stoffs CUH ,4 aus Tetracyclosąualen (H a r v e y , H e i l b r o n  u. K a m m ,
C. 1927. I. 1283) dienen. Die Synthesen gingen samthch vom o-Toluylaldehyd aus 
u. sind durch die Formelreihen I—VI, VII—XII, XIII—XVIII erlautert; die Methyl- 
athylnaphthaline wurden aus VI, XII u. XVIII durch Dehydrierung m it Se gewonnen.

V e r s u c h e .  ji-Oxy-p-o-lolyl-n-athylpropim\,sdureatliylester, C14H 20O3 (I). Aus 
a-Brom buttersaureathylester, o-Toluylaldeliyd u. Zn in Bzl. K p .12 164—166°. —
o-31elhyl-a.-athylzimtsaureathylesler (II). Man setzt I m it PB r3 in Bzl. um u. crhitzt 
das Rk.-Prod. m it Diathylanilin auf 180°. K p .5 144°. — y-o-Tolyl-fi-athylpropyl-
I CH3 • CeH4 • CH(OH) • CH(C2II5) • CO, • CsH 5 — y  II -C H :C (C sH6)-COs-C2H6 — y  
III — CHa.CH(CjH5)-CH,X  (X =  OH, Br, CK) - >  IV —C H ,• CH(C2H5)• CH2• C 0 2H 

CH3 CH, CHS CH,

CH8-CsH,.CH:CH-COaCsH5 —C E j-C nj-C H ^O H  - >  —CH,.CH,.CH2.CO,H
VII VIII IX
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CH3 CH. CH3 CH. CH3 CII,

X XI

C(OH) ^  ^
C O n . n  w

CH2

X II I  CH3 • C6H4• C H : C H • CO • CjHj — >- X IV  — CHs-CHs -CO-C2H 5 — >• 
XV -C H j-C H j-C H K -C jH s (X =  OH, Br, CN) —

CHa CH. XVII CH3 CHS XVIII

CH.CO
alkohol, C12H 180  (III, X  =  OH). Aus I I  durch Red. m it Na u. absol. A. K p .15 145°. 
Ais Nebenprod. en tsteht fi-o-Tolyl-a-d(hylpropionsdure, C12H 160 2 (Prismen aus PAe.,
F . 53—54°; K p .12 173—175°), die sich durch Veresterung u. Red. ebenfalls in den 
Alkohol I I I  iiberfiihren lśiBt. — y-o-Tolyl-fl-alhylpropylbromid, C12H 17Br (HI, X  =  Br). 
Aus dem Alkohol I II  u. H B r in Eg. bei 100°. K p .12 136— 138°. — y-o-Tolyl-p-alhyl- 
buttersaure, C13H 180 2 (IV). Aus dem Bromid I I I  durch Umsetzung m it KCN u. Ver- 
seifung des N itrils m it alkoh. KOH. K p.i3 186°. Das Chlorid (Kp .12 149—-150°) gibt 
m it A1C13 in PAe. 5-Kelo-l-methyl-7-alhyi-5,6,7,8-telrahydronaphlhalin, C13H 160  (V). 
Nadeln aus wss. Methanol. F . 38°. K p .12 165°. — l-Melhyl-7-athyl-5,6,?,8-telrahydro- 
naphthalin (VI). Aus V durch Red. m it konz. HC1 u. amalgamiertem Zn. K p .14 129 
bis 131°. Liefert beim Erhitzen m it gepulvertem Se auf 300° l-Meihyl-7-dthylnaphthalin, 
C13H 14. K p .12 133°. ud20 =  1,5970. K rystallisiert nicht. Pikral, C13H 14 +  C6H 30-N 3. 
Goldgelbe Nadeln aus A. E. 97°. — o-Methylzimlsdureathylesler, C12H ł40 2 (VII; ygl. 
Y o u n g , Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892], 2102). K p .25 1 57°. S tark liehtbrechend. 
Gibt bei der Red. y-o-Tolylpropylalkóhol (VIII) (sufilich riechende El., K p .15 136°; 
Phenylurethan, C17H 190 2N, Nadeln aus PAe., F . 58°) u. ais H auptprod. ft-o-Tolyl- 
propionsaure, C10H 12O2 (F. 105°), dereń Athylester (K p .22 141°) bei der Red. ebenfalls 
V III liefert. — y-o-Tolylpropylbromid, C10H 13Br. SuB riechende FI. K p .17 124°^ — 
y-o-Tolylbullersaure, Ch H 140 2 (IX). Aus y-o-Tolylbromid durch Kochen m it KCN 
u. Verseifen des entstandenen N itrils m it alkoh. KOH. Nadeln aus PAe. F . 60°. 
Das Chlorid (K p .17 143°) gibt m it A1C13 5-Keto-l-methyl-5,6,7,8-telraliydronaphthalin, 
Cn H 120 (X ). Krystalle aus PAe. F . 50—51°. — l-Melhyl-5-dtliyl-7,8-dihydronaphthalin 
(XII). Man setzt X m itC 2H 5 • Mg J  um u. kocht das entstandene Carbinol X I m it Acetan- 
hydrid. K p.12130—131°. Gibt beim Erhitzen m it Se auf 300° 1 -Methyl-5-dthylnaphthalin. 
Naphthalinahnliche Tafeln aus A. F. 40°. K p .10133°. nu30 =  1,600. Pikral,
CX3H 14 +  C6H 30 7N3. Orange Nadeln. F . 97°. — 2-Methylslyrylathylketon (XIII). 
Aus o-Toluylaldehyd, M ethylathylketon u. 2-n. NaOH in 50% 'g- A. Schwach gelbes 
Ol. K p .14 150— 153°. Semicarbazon, C13H 17ON3. Nadeln aus Aceton. F . 176— 178°. 
Wird im Sonnenlicht gelb. — f)-o-Tolyldidthylkeion, C12H 160  (XIV). Aus X III m it 
H 2 u. P d  in  A. Schwach gelbe Fl. K p .16 140— 143°. Semicarbazon, Cn H 10ON;:. 
Tafeln aus A. F. 160°. — y-o-Tolyl-a.-dthylpropylalkohol, C12H I80  (XV, X  =  OH). 
Aus XIV u. Na in A. K p .14 145—146°. — y-o-Toiyl-<x-dlhylpropylbromid, CJ2H 17Br 
(XV, X  =  Br). K p.lg 149—151°. — y-o-Tolyl-a.-d(hylbuUcrsdure, C13H ]80 2 (XVI). 
Man se tzt das Bromid XV m it KCN um u. verseift das N itril m it amylalkoh. KOH. 
Prismen aus PAe. F. 51°. K p .18 195— 196°. Das Chlorid (Kp .18 15&-160") gibt 
m it A1C13 5-Kelo-l-methyl-6-dlhyl-5,6,7,8-letrahydronaphthalin, C17H 1(;0  (XVII) (K p .10 
172°), das bei der Red. nach Cł e m m e n s e n  l-Methyl-6-dthyl-5,6,7,8-telrahydro- 
naphlhalin (XVIII) liefert. K p .16 130°. —• l-Melhyl-6-athylnaphthalin, C'i3H 14. Aus 
XV III durch Erhitzen m it Se oder aus XVII durch Red. m it Na u. A. u. E rhitzen des 
ungesatt. Rk.-Prod. m it Se. Schwach naphthalinartig riechende Fl. K p.jn 140°. 
n D20 =  1,598. Pikral, C13H 14 +  C6H 30 7N3. Gelbe Nadeln aus A. F. 82°. (jou rn . 
uhem. Soe., London 1930. 423—31. Marz. Liverpool, U niv.) OSTERTAG.

K. Dziewoński und J. Reiss, Uber Ke.looxydationsderivate des a-Acetacenaphthens. 
(Vorlaufige M itt.) Bei der Oxydation von 5-Acetacenaphthen m it Na-Bichromat bei 80 
bis 140° hatten  G r a e b e  u . H a a s  (L ie b i g s  A nn.327. [1903]. 77) 4-Acetnaphthalsaure, 
m it KM n04 1,4,8-Naphthalintricarbonsaure erhalten. Nach dem E. P. 274894 (C. 1929. 
I. 2237) entsteht bei der Osydation m it NaOCl ais d rittes Prod. von Siiurecharakter 
die Acenaphthen-5-carbonsaure. Vff. konnten nun dureh Einw. von Na-Bichrom at
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bei 50° zwei weitere farbige Oxydationsprodd. von ausgesprockenem Ketoncliarakter 
isolieren, die das 5-Acelacenaplithenchinon u. das 5,5'-Diacetbiacendion darstellten.

V e r s u e h e .  5-Acetacenaphthen. Aus Acenaphthen u. Acetylchlorid ( + A1C13). 
Aus A. B lattchen, F . 75°. — 5-Acetacenaphthenchinon, Ci4H 80 3. Durch Óxydation 
des yorigen in  Eg. m it Na-Bichromat unterhalb 50° neben Diacetbiacendion. Aus Eg. 
hellorangerote Nadeln, F. 192—193°. Swl. in Lg., A. u. Bzl., 11. in  Eg. u. Nitrobenzol. 
In  k. konz. H 2S 0 4 m it dunkelroter Farbę 1., m it Alkalien un ter Zers. dunkelyiolette 
Lsg. Diphenylhydrazon, C28H 20ON4. Aus Eg. bordeauxrote Nadelbiisehel, F . 240—242°. 
Dioxim, C14H 10O3N2. Aus A. Nadeln, F . 275—278° (Zers.). — 5,5'-Diacetbiacendion 
(5,5'-Diacetbiacennaphthylidendion), C28H l0O4. Ais Nebenprod. bei der Oxydation. 
Aus Eg. seharlachrote Nadeln, F . 295° (Zers.). In  organ. Lósungsmm. nur swl. In  
konz. H2SO, blutrote Lsg. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1930. 
62—65. Jan ./F ebr. K rakau, Univ.) P o e t s c h .

K. Dziewoński und J. Moszew, Syntliesen von l-BenzylnaphtJiaUnacetderivaten.
I. Uber das l-Benzyl-4-acetnaphthalin. (Vgl. C. 1930. I. 2558.) B ei der Einw. von 
Acetylchlorid auf 1-Benzylnaphthalin e rh ie lte n  Vff. zwei K etonderiw ., von d e n e n  • 
das erste ais l-Benzyl-4-acetnaphthalin id e n tif iz ic r t  w e rd en  konnte u. dem zw eiten  
die Formel eines 1-Rcnzyldiacetnaphthalins zukam. Zum Z w eek der Konst.-Aufldarung 
d e r  ersten Verb. wurde diese iiber das O xim  d u rc h  die BECKMANNsche Umlagerung in
1-Benzyl-4-acetaminonaplithalin ubercefiihrt, das bei der Verseifung das 1-Benzyl- 
naphthylam in-4 lieferte.

V e r s u c h e .  l-Benzyl-4-acetnaphtlialin, ClgH 10O. Aus 1-Benzylnaphthalin u. 
Acetylchlorid in CS2 unter Zusatz von A1C13. Nach Dest. des Rk.-Prod. aus A. rhomb. 
Saulen, F . 75°. Swl. in  A., 1. in  Lg. u. Eg., sil. in  Bzl. u. Chlf. In  konz. H 2S 0 4 m it 
griinstichig gelber Farbę 1. Pikrat, C25H 190 8N3. Aus A. goldgelbe Nadeln, F . 113°. 
Oxim, C19H 17ON. A us A. Nadeln. F. 240— 241° (Zers.). —  1 -Benzyldiacelnaphthalin, 
C2iH 180 2. Aus dem Dest.-Riickstand des yorigen. Aus A. Prismen, F . 135°. S w I.inA .,
1. in Lg." sil. in  Cldf. u. Bzl. In  konz. H 2S 0 4 kanariengelbe Farbę. — l-Benzyl-4-acet- 
aminonaphthalin, C19H 17ON. Durch Erhitzen des Oxims m it HCl u. Essigsaureanhydrid 
auf 100° un ter Druck. Aus Toluol Saulen, F. 208—209°. — l-Benzyl-4-naphthylamin, 
Cl7H 15N. Aus Lg. B lattchen, F. 114°. — l-Benzoyl-4-naphlhoesaure, Ci8H 120 3. Durch 
Erhitzen des Benzylacetnaphthalins m it 10%ig. H N 03. Aus Lg. hellgelbe Nadeln,
F . 180—181°. — 5-Nitro-l-benzyl-4-acetnaphthalin, Clt,H160 3N. Mit H N 03-H2S0,, in  Eg. 
Aus Eg. oder A. hellgelbe, rhomb. Tafelchen, F. 153°. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences 
Lettres. Serie A. 1930. 66—71. Jan./Febr. K rakau, U n iv .) POETSCH.

V. Vesely und J. Kapp, Uber die Dih ydr oderwą te von 1- und 2-Methylnapkthalin. 
Durch Hydrierung von 1- u. 2-Mcthylnaplithalin durch metali. Na in A. wurden Di- 
hydroderiw . erhalten. Mit Hilfe der Rk. m it Quecksilberacetat wurde festgestellt, 
daB das 1-Metliyldihydronaphthalin (I.) aus ca. 10% u - 90% ^ ‘-Isomcro besteht; 
das 2-Methyldihydronaphthalin (II.) bestand aus ca. 58%  A~- u. 42%  d'-Isom eren. 
Durch Oxydation von I. entsteht 1,2,4-Benzoltricaibonsiiure, aus II . entsteht 1,2,3- 
Benzoltriearbonsaure. Der Wasserstoff greift also an dem nicht methylierten Ring an.

V e r s u c h e .  1-Methyldihydronaphthalin, Cn H 12. K p.jj 116— 117°, farbloses 
Ol; nD21'5 =  1,5618. — 1-Methyldibromtelralin, Cn H 12Br2. D arst. durch Bromierung 
von I. in Chlf.-Lsg., F. 86—87°. — 1-Melhyldihydronaphlhalin +  (GHzC02)2Hg, F . 160 
bis 162°. — 2-jUethyldihydronaphllialin, CUH 12. Kp. 14 107— 108°; n ir°  =  1,5522. —
2-Melhyldibromlelralin, Cn H 12Br„; F. 90—91°. — 2-Meihyldihydtcmaphthalin +
(CH3COt)2Hg, F . 124—126°. — 2-Methyl-l-amino-5,6,7,S-teJ,rahydronapJit7ialin, Cn H i5N. 
K p .13 158—161°. — 2-3Iethyl-l-acelamino-5,6,7,8-telrahydronapMialin, C13H 17NO,
F . 185—186°. — 2-Methyl-l-oxy-5,6,7,S-lelrahydronaphthalin, Cn H 140 , F . 41— 42°. 
(Chemickó Listy 24. 97— 101. 10/3. 1930. Biiinn, Inst. f. organ. Chem. der cech. Techn. 
Hochsch.) M a u t n e r .

N. A. Orlow und M. A. Belopolski, Die pyrogene Zerselzung der Perliydride des 
Fluorens und Acenaphlhem unia bohem Wasserstoffdruek. (Journ. Russ. phys.-chem. 
Ges. [russ.] 61. 1267—77. 1929. — C. 1929. II. 166.) T a u b e .

Aaron Cohen und Samuel Smiles, Derivate des 3-Keto-2,3-dihydrothionaphthen-l,l - 
dioxyds. II (R — p-C6H 4-N 02) wurde von P r i c e  u . S m i le s  (C. 1929. I. 510) durch 
Behandlung des entsprechenden Sulfons I  m it NaOC2H 5 dargestellt. Dieselbe R k . 
laBt sich zur Darst. der Verbb. II, in denen R  =  o-CeH 4-N 0 2, CO-CH3 u. CO-C0H 5, 
anwenden. Die betreffenden Verbb. I  wurden aus Alkalisalzen der o-Sulfinobenzoe- 
saure u. den entsprechenden Halogenverbb. dargestellt. Das Phenylderiv. I  bildet
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sich hierbei schwieriger; fiir die Darst. von II, R  =  C0H 5 wurde deshalb o-Carbathoxy- 
phenylbenzylsulfon m it NaOC2H 5 behandelt. — Fiir den zu I I  fiihrenden RingschluB 
ist die S 0 2-Gruppe erforderlich; der Ester des o-Carboxyphenylbenzylsulfids gibt m it 
NaOC2H 5 kein Ketodihydrothionaphthen (A p itzsch , Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 
3092); nach Beobachtungen der Vff. h a t auch das Radikal R  EinfluB auf die Ringbldg.; 
o-Carbometlioxyphenylbenzylsulfon (I, R  =  H) u. der Ester I I I  geben keine cycl. Sulfone.
— Die Yerbb. I I  (R =  C0H5, CO • CH3, CO • CSH5, C6H 4 • N 0 2) sind in w. Alkali unverandert 
1., wahrend dio Stammsubstanz (II =  H) durch k. Alkali zu H 0 2C-C6H 4-S 0 2-CH3 
aufgespalten wird. — Die Verbb. I I  gehen leicht in polycycl. Systeme iiber. Red. des 
o-Nitrophenylderiv. gibt ThionaphtMndoldioxyd (IV) . Die Monophenylhydrazone der 
Acetyl- u. Bcnzoylderiw . gehen durch Abspaltung von W. in  Thionaplithapyrazol- 
dioxyde V (R =  CH3 u. C6H5) uber. — 3-Keto-2-benzoyl-2,3-dihydrothionaplithen wird 
leicht acetyliert u. gibt nur ein Monophenylhydrazon ( H a r t  u. S m iles , C. 1924. II. 
30), yerhalt sich also wie ein /'i-Oxyketon, wahrend das entsprechende Dioxvd I I  unter 
gleichen Bedingungen nicht acetyliert wird u. ein Diphenylhydrazon liefert u. demnach 
das Verh. eines /i-Dikctons zoigt. Das Kotobenzoylthionaphthen liefert auBerdem im 
Gegensatz zu seinem Dioxyd ein bestiindiges Bordiacetat. — Die Verbb. I I  werden 
leicht bromiert. Bei R  =  H  entsteht das 2,2-Dibromderiv., die iibrigen Verbb. liefern 
2-Monobromderiw., die bei der Einw. von Alkali das B r unter Bldg. von Hypobrom it 
gegen H  austauschen u. aus K J  Jod freimachen. — Salpotrige Sauie fiihrt die Verb. II, 
R  =  C6H 5 in  den A ther VI iiber. Durch Einw. von HNÓ2 auf das p-Aminophenyl- 
deriv. entsteht ein salzbildondes Chinoid VII.

V o r  s u c h e. Phenacylester des o-CarboxyphenylphenacylsulJcms, '̂23H18Oc& 
(I, R  =  CO-CjH6). Aus co-Bromacetophenon u. m it KOH noutralisierter o-Carboxy- 
benzolsulfinsaure in A. Nadeln aus Aceton, A. F . 164°. Gibt beim Kochen m it NaOCjjH5- 
Lsg. Benzoylcarbinol u. 3-Keto-2-benzoyl-2,3-dihydrotMonaphtlien-l,l-dioxyd, C16H 10O4S 
(II, R  =  CO-C6H3), das auch aus 3-Keto-2-benzoyl-2,3-dihydrothionaphthen u. H 2Ó2 
in  Eg. entsteht. Tafeln aus Bzl., F . 188°. Bleibt bei 3-tagigem Kochen m it 10°/oig. 
NaOH unverandert. Lafit sich nicht acetylieren oder benzoylieren. —  Bordiacetat, 
Cj9H 150 8SB. A us I I  (R =  CO-CcH 5) u. Boressigsaureanhydrid in sd. Acetanhydrid. 
Citronengelbe Nadeln. F. 220° (Zers.). W ird durch k. W. leicht zers. —  Diphenyl- 
hydrazon, C27H 220 2N4S2. Aus I I  u. 3 Moll. Phenylhydrazin in sd. Bzl. K rystalle aus A.
F . 243°. Beim Vers., m it 1 Mol. Phenylhydrazin in  A. das Monophenylhydrazon dar- 
zustellen, entstand l,3-Diplienylthionaphtliapyrazol-5,5-dioxyd, C21H 140 2N2S (V, R  =  
C6H 5). Prismen aus Aceton, F. 225°. Unl. in Alkali. Gibt die KNORRsche Pyrazolrk. — 
Bordiacetat des 3-Keto-2-benzoyl-2,3-dihydrothionaphthens, C19H 150 6SB. Roto Prismen. 
W ird durch sd. W. sehr langsam zers. — o-Carboxyphenylbenzylsulfon, C,.,H120 1S. Aus 
Benzylchlorid u. o-carboxybenzolsulfinsaurem K. Nadeln m it 1 H 20  aus W., F . 126 bis 
128°. — 3-Keto-2-phenyl-2,3-di]iydrothionaph(ken-l,l-dioxyd, C14H 10O3S. (H, R  =  C6H5.) 
Durch Einw. von NaÓC2H 5 auf den Methylestor der vorigen Verb. oder (in geringerer 
Ausbeute) auf das aus 1 Mol. o-carboxybenzolsulfinsaurem K  u. 2 Moll. Benzylchlorid 
in  A. entstehende Rk.-Prod. Prismen aus A.-Aceton. F. 174°. L. in  Alkali gelb, nach
2-std. Kochen unverandert. —  Benzylather des 3-Oxy-2-phenyltMonaphthm-l,l-dioxyds, 
C2,H jf>0 3S. Aus II , R  =  C6H 5 u . Benzylchlorid in  alkal. Lsg.; entsteht ais Nebenprod. 
bei der D arst. von II, R  =  C6H 5 aus Carboxybenzolsulfinsaure, Benzylchlorid u. 
NaOC2H5. Prismen aus A.-Aceton, F . 146°. — 3-Keto-2-acetyl-2,3-dihydrothionaphthen-
l,l-d ioxyd , CI0H 8O4S (II, R  =  CO-CH3). Man setzt Chloraceton m it o-carboxybenzol- 
sułfinsaurem K  um u. behandelt m it NaOC2H 5. Prismen aus Bzl.-Lg. F . 164°. Un- 
verandert 1. in sd. Alkali. Beim Vers. zur D arst. durch Oxydation von Ketoacetyl- 
diliydrothionaphthen m it H 20 2 entstand Thioindigo. Monophenylhydrazon, CwH 140 3N2S. 
Gelbe Nadeln aus A., F . 210°. L. in  wss. Alkali. Gibt m it H 2S 0 4 u. etwas Eg. bei

NH N -C 6H 6
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90° l-Phenyl-3-methylthiónaphthcvpyrazol-5,5-dioxyd, C16H 120 2N2S (V, R  =  CH3). 
Prismen, F. 180°. Unl. in Sauren u. Alkalien. Gibt die KNOREsche Pyrazolrk. — 
o-Nitrobenzylester des o-Carboxyp}ienyl-o-nitrohenzylsulfons, C21H i60 8N2S (I, R  =  o-C6H , • 
N 0 2). Aus o-carboxybenzolsulfinsaurem K  u. o-Nitrobenzylchlorid. Tafeln aus wss. 
Aceton, F. 166°. Liefert m it NaOC2H5-Lsg. 3-Keto-2-o-nitrophenyl-2,3-dihydrothio- 
naphthen-l,l-dioxiyd, C14H 0O5NS (II, R =  o-C„H4-N 02) (Prismen aus Aceton, F . 187°), 
das beim Kochen m it Zinkstaub u. Essigsaure Thionaphthindoldioxyd, C14I IB0 2NS (IV), 
das auch aus Thionaphthindol durch Oxydation erhalten wurde. Nadeln aus A., F. 220°.
— 3-Keto-2-p-aminophenyl-2,3-dihydrothionaphthen-l,l-dioxyd (II, R  =  p-C6H 4-NH2). 
Aus dom p-Nitrophenylderiv. u. Na2S20 4. Gelbe, unbestandige Prismen aus A., F. ca. 
180°. Acetylverb., ClaH 130 4NS. Tafeln aus Essigsaure, F. 226°. — Athylendi-o-carboxy- 
plimylsulfon, G[0H 14O8S2 (analog III). Aus Athylenbromid u. o-carboxybenzolsulfin- 
saurem K. Nadeln aus Aceton, F. 250°. Diathylester, C20H 22O8S2 (III). Tafeln aus 
A., F. 150°. — 2,2-Dibrom-3-keto-2,3-dihydrothionaplithen-l,l-dioxyd, C8H 40 3Br2S. Aus
3-Keto-2,3-dihydrothionaphthen-l,l-dioxyd u. Brom in Essigsaure. Nadeln aus A. 
Macht aus K J  Jod  frei. L. in w. Alkali unter Ringspaltung. — 2-Brotn-3-keto-2,3-di- 
hydrothionaphthen-l,l-dioxyd, C8H 60 3BrS. Aus 2-Carbathoxy-3-keto-2,3-dihydrothio- 
naphthen-l,l-dioxyd u. Brom in Essigsaure. Nadeln aus Bzl., F . 149—150°. Wird 
durch w. Alkali zers. — 2-Brom-3-kelo-2-benzoyl-2,3-dihydrolhionaphthen-l,l-dioxyd, 
C15H 90 4BrS. Aus II, R =  CO• C0H 5 u. Br. Nadeln aus A., F. 168°. In  Na-Acetatlsg. 
unveriindert 1. — 2-Brom-3-keto-2-phenyl-2,3-dihydrolhionaphthen-l ,l-dioxyd, Cu H 90 3 • 
BrS. Aus II, R  =  C6H 5. Tafeln, F. 170°. Gibt m it Na-Acetatlsg. das Ausgangsmaterial 
zuriick. — 2-Brom-3-keto-2-p-nilroplienyl-2,3-dihydrothionaphthen-l,l-dioxyd, c 14h 80 6- 
NBrS. Tafeln aus Essigsaure. F. 155°. — Verb. C'28F 180 7Ś2 (VI). Aus II, R  =  C„H5 
m it A thylnitrit u. HCI in A. oder m it Cr03 in Eg. Mikrokrystallin. Pulver aus Bzl.- 
PAe., F . 220°. — Verb. CiaH9O^N3S 2 (YHI ?). Aus I, R  =  H  u. ubersehiissiger salpetriger 
Saure. Tafeln, F . 173°. W ird durch Alkali unter Bldg. von Carboxybenzolsulfinsauro 
zers. — 3-Keto-2-p-chino-2,3-dihydrothimaphthen-l,l-dioxyd. Aus II, R  =  p-C6H 4-NH2, 
N aN 02 u. konz. HCI. Hydrat, C14H 80 4S +  H 20 . Tiefroto Tafeln. Zers. bei 123°. 
Chloroplatinat, 2 C14H 80 4S +  H 2PtCl6. Krystalle. Ferrichloridverb., C14H 80 4S +  HC1-J- 
FeCl3. Orange Krystalle. Die Salze werden durch Fouchtigkeit oder durch Erhitzen 
zers. (Journ. chem. Soc., London 1930. 406—14. Marz 1930. London, Kings 
College.) O s t e r t a g .

Q uintino  M ingoia, U ber arsenhaltige Derivate des Pyrrols und der Indóle. Pyrrol 
u. seine Romologen kuppeln leicht m it Diazoniumsalzen zu Azoyerbb. — 4-[Pyrrol-(2)- 
azo]-phenylarsinsaure, C10H 10O3N3As, aus diazotierter Arsanilsiiure u. Pyrrol in  wss.- 
alkoh. auf 0° abgekuhlter Lsg. unter Zusatz von NaOH. Beim Ansauern m it verd. 
Essigsaure fallt ein brauner Nd. aus, der durch mehrfaches Auflosen in Alkali u. Aus- 
fallen m it verd. Essigsaure gereinigt wird. Schmilzt nicht, verbrennt unter Entw. 
knoblauchartig riechender Dampfe. — Amnumiumsalz, braunes Pulver, 1. in  k. W., 
gibt braune Ndd. m it Metallsalzen. — Pb-Salz, PbC20H i8O6N6As2. —  4-[Indol-(3)-azo]- 
phmylarsinsaure, C14H 120 3N3As, analog der vorigen Verb. aus diazotierter Arsanilsaure 
m it Indol in  alkoh.-alkal. Lsg. Durch Ansauern fallt die Saure aus ais braunrotes 
Pulver. Schmilzt nicht, verbrennt unter Entw. knoblauchartig riechender Dampfe. — 
Ammoniumsalz, gelbes Pulver. — Bleisalz, PbC28H 220 6N6As2. — 4-[2-Methylindcl-(3)- 
azo]-phenylarsinsdure, C15H 140 3N3As, aus diazotierter Arsanilsaure m it 2-Methylindol 
in alkoh.-alkal.'Lsg. Nach dem Ansauern roter Nd., verha.lt sich in bezug auf Loslich- 
keit u. Schmelzen wio die Indolverb. — Das Ammoniumsalz hydrolysiert sich zum 
Teil auf dem W asserbade. —  Bleisalz, PbC,0H 26OcN 6As.,. — Quecksilbersalz, HgC30H 25- 
O0N6Aso, ziegelrot. —  4-[3-Methylmdol-(2)-azo]-phenylarsinsaure, Ci6H 140 3N3As, aus 
diazotierter Arsanilsaure m it Skatol in alkoh.-alkal. Lsg., ziegelrotes Pulver, schmilzt 
nicht, swl. in  Alkalihydroxyden u. -carbonaten, m it dunkelroter Farbę, verbrennt unter 
Entw. knoblauchartig riechender Dampfe. — Das Ammoniumsalz hydrolysiert sich 
vollstandig auf dem Wasserbade. — Quecksilbersalz, HgC30H 26O6N 6As2. (Gazz. chim. 
Ita l. 60. 134—40. Febr. 1930. Pavia, Univ. F i e d l e r .

C. Ravenna und R. Nucorini, Cyclische Dipeptide des Asparagins. Vf. unter- 
suchen das Verh. des Asparagins beim Erhitzen m it Glycerin. K e it a  S h ib a t a  (C. 1927.
II . 2199) will bei dieser Rk. 2,5-Dioxopiperazindiessigsaure-(3,6) (I) erhalten haben, 
sowie das entsprechende Mono- u. Diamid. I  wurde zum erstenmal von F is c h e r  u . 
K o e n ig s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 2048) erhalten, die es durch Hydrolyse 
in  das a -Dipeptid III der Asparaginsaure iiberfuhrten. Die Kondensation konnte aber
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CO,H-GHj*CH*CO*NH
I  ł t a  • CO • ĆH • CHj • COjH

I I  n h . c o - c h 2- c h - c o o h  
COOH-ÓH-CHs-CO-ŃH

co
COOH-CHj-CH • CO • NH

I I I  H 2JJ COjH • CH • CH2 • COjH 
IV  NH • CO • CH, • CH.COaH 

c o sh . c h -c h 3. c o 2h  i t a ,

N -C O -C H j .HC
V

C H .C H j -CO-N

co
auch nach II  unter Mitwrkg. der Saureamidgruppen erfolgeń. Die dabei entstekende 
Verb. steh t in  Beziehung zu dem fS-Dipeptid IV der Asparaginsciurc von R a v e n n a  
u. B o s in e l l i  (C. 1922. I. 1015 u. friiher). Ais W iederholung der Verss. von 
S h ib a ta  (1. c.) wird krystallin. Asparagin 1 Stde. m it Glycerin auf 160—170° 
erhitzt. E in Teil des sirupósen brauncn, griin fluorescierenden Rk.-Prod. wird in der 
Kalte m it 1/3-n. B aryt behandelt, um das entstandene Dipeptid zu hydrolysieren. Bei 
mehrstd. Erhitzen eines Teiles des erlialtenen Rk.-Prod. entstand das von R a v e n n a  
erhaltene Anhydfid  V, das aber aus beiden Peptiden entstanden sein kann. Deslialb 
wurde m it einem anderen Teil des durch B ary t erlialtenen Rk.-Prod. durch die Biuretrk. 
(rotviolette Fiirbung) u. durch die Behandlung m it neutralem Bleiacetat (der Nd. is t 
wl. in dem UberschuB des Reagenses) festgestellt, daC ^-Dipeptid der Asparaginsaure 
vorlag. Somit is t anzunehmen, daB auch in  Glycerin ais H auptrk. die Kondensation 
des Asparagins nach Rk. II, d. h. unter Mitwrkg. der Saureamidgruppen, erfolgt. 
(Gazz. chim. Ital. 60. 140— 43. Febr. 1930. Pisa, Lab. d. hoheren Łandwirtschaftl. 
Inst.) F i e d l e r .

Edmund Speyer und Ludwig Walther, Uber die E inw irhm g von salpelriger 
Saure auf Morphin und seine Derivate. Vff. fiihren te rt. cycl. Aminę m it Hilfe von H N 0 2 
in sek. uber, u. zwar wenden sie das Verf. m it Erfolg beim Diacelylmorphin, Kodein, 
Dihydrokodein, Kodeinon u. Dihydrooxykodeinon an, wahrend Morpliin selbst in das 
Oxydimorphin iibergefiihrt wird. Ais Zwischenprodd. entstehen zunaehst die en t
sprechenden Nitrosoverbb., die beim Erwarm en m it HC1 in die Norverbb. yerwandelt 
werden. Vff. formulieren die Rk. wie folgt: > N -C H 3 +  H O -N H  =  > N -N O  +  CH3OH 
u. > N -N O  +  H -O H  =  > N - H  +  HO-NO.

V e r s u c h e. Nilrosonordiacetylmorphin, C20H 20O6N2, aus Diacetylmorphin, 
N aN 02 u. 2-n. H 2SO., bei 70—85°; Nadeln aus A. unter Zus. von W., F. 202—203°. — 
Nitrosonormorphin, C:6H 1G0,,N2, aus yorst. Verb. durch Verseifung m it 2-n. NaOH u. 
Ansauern m it Essigsaure. Nadeln aus A., F. 267°. — Normorphin, C10Hj-O3N, aus 
vorst. Verb. beim Erwarmen m it alkoh. HC1. Nach Losen in  NaOH u. Fiillen m it 
Ammoniumcarbonat Stabchen, F . 263—264°. — Nitroscmorkodein C17H 180 4N2, aus 
Kodein, N aN 02 u. N atrium bisulfit bei 80—95°. Pyram iden aus Yerd. A. F . 246°. — 
Norkodein, C17H 190 3N aus vorst. Verb. beim Erwarm en m it alkoh. HC1. Nadeln aus 
Essigester. F . 186°. — Nilrosonordihydrokodein, C17H 20O.,N2, aus Dihydrokodein, 
N aN 02 u. 2-n. H„SO,, auf dem W.-Bade. K rystalle aus 60%ig. A. F . 196°. — Nitroso- 
nordihydrooxykodeinon, aus Dihydrooxykodeinon, N aN 02 u. 2-n. H 2SO., bei 85— 90°. 
Stabchen aus verd. A., F . 259°. — Nitrosonorkodeinon, C)7H 160 4N2, aus Kodeinon, 
N aN 02 n. Essigsaure, bei 80—85°. Nach E strah ieren  m it Chlf. braunes Ol, das beim 
Verreiben m it A. crstarrt. Prism at. Stabchen aus abs. A., F. 241—242°. Unl. in  fixen 
Alkalien. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 852—55. 9/4. 1930. F rank fu rt a. M., 
Univ.) A. H o f f m a n n .

Charles Stanley Gibson und John Lionel Simonsen, Versuche iiber die Kon- 
slilulion der Aloine. I I .  (I. vgl. ROBINSON u. S im o n s e n , C. 1909. I I .  622.) R o b in s o n  
u. S im o n s e n  (1. c.) haben Barbaloin ais Ci6H 180 7 formuliert. Nach L e g e r  (Ann. 
Chim. [9] 6 [1916]. 318. 8 [1917]. 265) ist aber die Zus. des Barbaloins C20H 18O8; L e g e r  
faBt es ais d-Arabinosid des Aloeemodins auf. Obwohl die Verss. LŚGERs von den 
Vff. bestatigt werden konnten, ist die K onst des Barbaloins eine andere. Die Elementar- 
analyse gestattet keine Entscheidung zwischen den Formeln C20H 18O9 u. Ci6H 180 7. 
Mol.-Gew.-Bestst. haben widersprechende Zahlen geliefert (vgl. Jow E T T  u. P o t t e r ,  
Journ. chem. Soc., London 87 [1905], 878; S e e l  u . K e l b e r ,  C. 1916. I I .  1152). 
Indessen sprechen die von J o w e t t  u . P o t t e r ,  L e g e r  u . den Vff. erhaltenen analyt. 
Daten fiir die Chlor- u. B rom deriw . mehr fiir die Cł0-Formel. E in gewichtiger Einwand
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gegen die Arabinosidformel L e g e r s  ist ferner der groBe W iderstand, den Barbaloin 
u. Brombarbaloin hydrolysierenden Mitteln entgegensetzen: L e g e r  hat Barbaloin
6 Monate m it alkoli. HC1 beliandelt, nach 1 Woche ist fast keine Veranderung naeli- 
weisbar. Brombarbaloin wird durcli 20°/oig. H 2S 0 4 bei 100° nicht yerandert. Barbaloin 
u. seine Halogenderiw . 1. sich in Alkali m it gelber Farbę; dies spricht ebenfalls nicht 
fiir das Vorliegen von Dioxyanthrachinonglucosiden m it 2 freien OH-Gruppen, die 
rote Lsgg. geben wurden. — Verss., die Konst. des Barbaloins durch Red. aufzuklaren, 
waren erfolglos. H 2 +  P t0 2 bewirkt keine R ed.; durch Einw. von Na +  A. oder H  J  +  
P  entstehen rote phlobaphenartige Prodd. Acetylierende Red. liefert einen farblosen 
Gummi. Mehr Erfolg zeitigte ein genaues Studium der Bromierungsprodd. des 
Barbaloins. Hierbei erwies sich die yon L e g e r  angenommene Zus. C20H 18O9 ais 
richtig; doch enthalt das Molekuł nicht 5, sondorn 6 OH-Gruppen. Durch Bromierung 
in HBr-Lsg. entsteht das yon L e g e r  beschriebene, swl. u. feinkrystalline Tribrom- 
deriv. C20H 15O9B r3. Dieses gibt ein Hexaacetylderiv. u. einen acetylierbaren P enta
m ethylather, der anschcinend auBerdem eine ĆH3-Gruppe in den K ern aufgenommen 
hat. Das durch Bromierung m it Bromwasser entstehende 11. u. gut krystallisicrende 
Prod. ist nach der Formel Ci6H 10O2B r3(OH)5 zusammengesetzt (Mol.-Gew. cbullioskop. 
in Aceton), gibt m it Acetanhydrid ein Tetraacetylderiv., m it Acetylchlorid ein Penta- 
acetylderiy., u. liefert einen Pentamethylather. Bei der Einw. yon Bromwasser werden 
also 4 C-Atome wcgoxydiert; die Ausbeute ist ebenso wie bei der Darst. der analogen 
Chlorverb. CwH n O-Cl3 m it KC103 u. HC1 oder Chlor u. HC1 sehr gering. C16H 150 7B r3 
entsteht auBerdem n u r  bei der Einw. von Bromwasser; Bromierung in Eg. +  Na- 
Acetat liefert C20H 15O9Br3, Bromierung in Chlf. eine ahnliche Verb. m it etwas hóherem 
Br-Geh. Vff. bezeichnen C20H ]5O9Br3 ais Tribrombarbaloin, C1(jH ]50 TBr3, ais Tribrom
norbarbaloin. — Die hier yorgeschlagenen Formeln Clal I i507Br3 u. C16H 15Ó7C13 gestatten 
keine Erklarung fiir die von L e g e r  beobachtete Bldg. von Tetrabrom- u. Tetrachlor- 
aloeemodin bei der Oxydation dieser Verbb. m it alkal. Na20 2-Lsg. Wahrscheinlich 
sind aber die Rkk. komplizierter ais L e g e r  annimmt; dafur spricht auch, daB es nicht 
gelungen ist, Acetyltribromnorbarbaloin oder Acetyltrichlornorbarbaloin m it Cr03 zu 
A nthrachinonderiw . zu oxydieren.

V e r  s u c h e. Tribrombarbaloin, C20H 15O9Br3. Aus Barbaloin u. Br in HBr 
(D. 1,6) erst bei 0°, dann bei gewóhnlicher Temp. Gelbes Pulyer aus Aceton. Zers. 
sich bei langsamem Erhitzen bei 291° nach yorheriger Dunkelfarbung (284°), bei raschem 
Erhitzen bei 296° ohne vorherige Veranderung. Swl. in organ. Lósungsmm., unl. in 
W. L. in viel Ameisensaure oder Eg., krystallisiert daraus m it F . 265° wieder aus. 
L. in konz. H 2S 0 4 rótlichgelb m it schwacher Fluorescenz, 11. in  Alkali goldgelb. Wird 
durch sd. 50%ig. H 2S 04 oder durch methylalkoh. H Br bei 110° nicht yerandert. Gibt 
in A. eine rótlichbraune FeCl3-Rk. — AceiyUribrombarbaloin, C32H 270 15Br3 =  C20H 9O3Br3• 
(0-C 0C H 3)6. Aus Tribrombarbaloin u. Acetanhydrid m it etwas H 2SO., bei Siedetemp. 
F ast farbloses, nicht bestimmt krystallin. Pulver aus Lg. Erweicht bei 173°, schm. 
bei 185— 187° zu einem gelben Harz. LI. in organ. Lósungsmm. auBer Lg. u. Cyclo- 
hexan. Gibt m it C r03 in Eg. +  Acetanhydrid ein amorphes, in Alkali unl. Pulver. — 
Tribrombarbaloinpentamethyldther, C25H 270 9B r3. Aus Tribrombarbaloin, Dimethylsulfat 
u. KOH in Aceton. Amorph. F. 128— 130° (aus Methanol-Aceton durch W. gefallt). 
Zwl. in Methanol, unl. in Lg. u. W., 11. in A., A., Aceton, Essigester. Wird durch KM n04 
in h. Aceton sehr langsam angegriffen. — AcetyU ribrom barbaloinpentam ethylather, 
C2aH 29O10Br3. Aus dem Pentam ethylather m it Acetanhydrid u. etwas Pyridin. Aus 
Methanol durch W. gefallt. Erweicht bei 90°, F . 102—105°. LI. auBer in Lg. — Tribrom- 
norbarbaloin, C16H 150 7Br3 ( Tetrabrom barbaloin  von L e g e r ) .  Aus Barbaloin u. Brom
wasser. K rystalle aus A. Sintert bei 188°, F. 193—194°, Zers. bei 223°. In  Alkali 
unverandert 1. (gelb). — TetraacelyUribroninorbarbaloin, C16H j10 3Br3(0-C 0-C H 3)4. Aus 
Tribromnorbarbaloin u. Acetylchlorid. Krystalle aus 70%ig. A., F. 137—139°. Unl. 
in k. Alkali. Gibt m it alkoh  H 2S 04 das Ausgangsmaterial zuriick, m it C r03 in  Eg. -j- 
Acetanhydrid ein dunkelbraunes, amorphes Pulver. — Penlaacetyllribrom norbarbaloin, 
C26H 260 12Br3. Aus Tribromnorbarbaloin u. Acetanhydrid +  H 2S 04. Gelbes, amorphes 
Pulver aus wss. A. Erweicht bei 128°, F. 139—140°. — Tribrom norbarbaloinpenta- 
methylcilher, C21H 250 7Br3. Aus Tribromnorbarbaloin, Dimethylsulfat u. Alkali in Aceton. 
Pulver aus Eg. +  W , F. 115— 116°. LI. in organ. Lósungsmm. W ird an der Luft 
gelb. Bestandig gegen KM n04 in Aceton. Beim Erwarmen m it Zinkstaub u. Eg. wird 
Brom abgespalten. Das amorphe Prod. ist unl. in Alkali, gibt m it HNO, eine purpur- 
yiolette, m it H 2S 04 eine purpurrotc Farbung, wird durch KM ii04 ziemlich leicht an-
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gegriffen u. wird auch durch PbO„ oxydiert. (Journ. chem. Soc., London 1930. 553—61. 
Marz. London, S. E. 1. Guy’s Hospital Medical School.) OsTERTAG.

Rudolf Lemberg, Die Lichłextinktiomn der Algenchromoproteide. (Bemerkungen 
zu der Arbeil von Tlie Sredberg und T . Katsurai.) (Vgl. C. 1928. I. 2180. 1930. I. 
1798.) Mit den Vorsehlagen von S v e d b e r G  u . K a t s u r a i  (C. 1930. 1. 983) zur Nomen
klatur der Algenpigmente ist Vf. einyerstanden. Die untereinander sta rk  abweichenden 
Messiuigen der E stinktion  von H-Phykoerythrin yon S v e d b e r g  u. L e w is  (C. 1928.
I. 1879) sowie yon SvEDBERG u. K a t s u r a i  (1. c.) diirften den SchluB auf eine Gleichheit 
der Phylcoerythrine aus Ceramium u. Nori (Porphyra tenera) kaum leohtfertigen, 
wie ihn S v e d b e r g  u. K a t s u r a i  (1. c.) ziehen. Die Gleichheit der beiden Pigmente 
wurde von Vf. (C. 1928. I. 2180) aus den spezif. Extinktionen einwandfrei bcwiesen. 
Das Hauptm axim um fur Phykoerythrin liegt bei 565 m /i u. nicht bei 555 m /i. Das 
Hauptm axim um fiir B-Phykocyan befindet sich bei etwa 615 m p. Unstimmigkeiten 
bestehen bei den Messungen der spezif. Extinktionen fiir Ii- u. C-Phykocyan. Aus 
Nori isolierte Vf. stets C-Phykocyan, es gibt aber zweifellos auch Norisorten, die R-Phyko- 
cyan enthalten. (Biochem. Ztschr. 219- 255—57. 25/3.1930. Heidelberg, Univ.) B e h r ł .

H. Fischer, K. Platz, H. Helberger und H. Niemer, Synthese einer Porphyrin- 
Iripropionsaure, ihres Clilorins und Ehodins, sowie iiber Koprorhodin und Atiochlorin. 
X X VII. Mitt. iiher Porphyrinsynthesen. (XXVI. ygl. C. 1929. II . 3146.) Im  Hinbliek 
auf Konstitutionsmóglichkeiten beim Chloropliyll baben Vff. eine Porphinlripropion- 
saure synthetisiert. Theoret. sind 8 Isomere moglich, wie bei den Monopropionsauren 
(vgl. C. 1929. I I .  3145), dio dargestellte Tripropionsaure entspricht der Monopropion- 
saure VII, sio ist nach folgendem Schema erhalten worden:

H»Cn------ iCI-LCH.COOH HOOC • CH2CHSC .= ^ C H 3H sCn-
B r l l -CH  ......- ;—  '

NH N
I  i

iH :H aC N NH CH2iH :
= = = = = = C H -------------- --

H r,CH3C------- OH., II H:)d ------ -CH jCHjCOOH
Die Methene sind bereits beschrieben (C. 1923. I I . 52. 1927. I I . 2606. 1928. I I . 

246), Methen I I  wurde ais B rom hydrat aus Kryptopyrrolaldehyd u. Kryptopyrrol- 
earbonsaure dargestellt. Das Porphyiin  wurde durch Sehmelzen m it Bernsteinsaure, 
oder besser Brenzweinsaure bei 160° erhalten u. durch Ester u. Komplexsalze charakte- 
risiert. Die Tricarbonsaure yerhielt sich rosistent bei Alkoholatabbauyerśuehen, sie 
besitzt keine verwandtschaftlichen Beziehungen zum Chlorophyll. Dabei konnte 
spurenweises A uftreten des Chlorinspektrums beobachtet werden. M it Oleum gibt dio 
Tricarbonsaure ein Rhodin, das eine Dicarbonsaure ist u. ein Acetylderiy. gibt. Aus 
dem Eisensalz der Tricarbonsaure w ird m it N a u. Amylalkohol u. nachfolgende Ent- 
eisenung ein Perhydrochlorin gebildet, das bei der Dehydrierung un ter Verlust der 
Fluorcseenz in ein Chlorin ubergeht. Dieses geht beim Stehen an der L uft leicht wieder 
in das Porphyrin iiber u. kann in  konzentriert methylalkoh. KOH mittels Luftdurchleiten 
auch ins Porphyrin ycrwandelt werden. Die Chlorintricarbonsiiure g ibt einen Tri- 
methylester.

Auch beim Koproporphyrin I  wird bei dei Rhodinrk. nur 1 H aO abgcspaltcn, 
es entsteht eine gut krystallisierte Tricarbonsaure, dio durch einen Trimethylester 
ausgezeiehnet ist. Es ist auffalhg, daB nm- eine Carboxylgruppe m it einer Methingruppe 
reagiert; die Methinbriicken im Porphinkern scheinen einander nicht gleichartig zu sein.
— Atiohamin I  m it Na u. Methylalkohol oder Athylalkohol im Autoklayen behandelt, 
laBt nach der Analyse das Methoxy- bzw. das Athoxyhamin entstehen. Beim sehnellen 
Behandeln des Rk.-Prod. m it konz. HC1 wird neben betrachtlichen Mengen yon Atio
hamin wenig Chlorin erhalten, besonders im Vers. m it A. Atiochlorin krystallisiert gut, 
es gibt nach der Methode von ZEREW ITINOFF keinen ak t. Wasserstoff. Das Verh. 
entspricht ganz dem Chlorin aus Monocarbonsaure VII. Beim langeren Lagern der 
Eisensalze an der Luft fa llt der Chlorinvers. negatiy aus, der allein durch HC1 spaltbare 
Chlorinanteil geht beim Lagern wieder in  Atiohamin iiber. Aus der Existenz von Chlorin 
des Atioporphyrins folgt, daB die Carboxylgruppen bei der Chlorinbldg. unbeteihgt 
sind. F ur ćUe Konst. der synthet. Chlorine kom m t entweder Pyrrolinbldg. m it einem 
Pyrrolkern in Frage (ygl. C. 1929. II. 1695), oder Obergang yon zwei Methingruppen
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in  Methylengruppen. Die Auffassung ais Hydrierungsprodd. wird bestatigt durch 
Bldg. von Chilorinen aus Porphyrinogenen durch Einw. yon Eisenchlorid bzw. Natrium- 
athylat. Ob dio Chlorine des Chlorophylls nach demselben Typ gebaut sind, ist noch 
nicht zu entscheiden, es bestehen sichor nahe Bezieliungen zwischen den Chloropliyll- 
ehlorinen u. den Porphyrinen.

V e r  s u c h e. 3,3'-Dipropionsaure-4,<l'-dimethyl-5,5'-dibrompyrromethenbromhydral
(I) wird aus der entsprechenden Methandicarbonsaure durch Bromierung in Ameisen- 
siiuro dargestellt. 3,3'-Dimethyl-4-dt]iyl-4'-propi(msdure-5,5'-dibrornmetliylpyircmietlien- 
bromhydrał, C18H 230 2N2Br3 (II), durch Kondensation ilquimolekularer Mengen von 
Kryptopyrrolaldehyd u. Kryptopyrrolcarbonsaure in A. m it Bromwasserstoff in der 
Kiiltc, lange roto Nadeln, 85% der Theorio. Durch Bromieren in Eg. t r i t t  je ein Bl
in die Methylgruppen in 5,5'-Stellung. 0,762 g Methen in 3 ecm h. Eg. m it 0,68 g Bl
in Eg. yersetzt u. %  Stde. erhitzt im Wasserbad. Krystalle nach 3 Stdn. abgesaugt, 
m it Eg.-A. gewaschen, Ausbeute 66% . Ab 180° farb t sich die Substanz dunkel, schm. 
aber nicht bis 275°. —  Penpliinlricarbonsaure, C35H 380„N4 (VII). Aąuimolekularo 
Mengen der beiden Metheno werden m it HBr-Eg., durch Bernsteinsaureschmelze oder 
Erhitzen m it Brenzweinsaure zum Porphyrin kondensiert. Aufarbeitung wie ublich, 
Losen in Ammoniak, Ubersauern m it Eg. Umkrystallisieren aus sd. Eg., aus 7,8 g 
Methengemisch 1,6 g Saure, zur Analyse war aus A. krystallisiert worden. — Chłothydrat, 
C3eH380 6N4 • 2 HC1, durch Verdiinnen der Lsg. in wenig konz. HC1 m it gleichem Vol. 
h. W. —  Cu-Komplexsalz, C35H360 6N4Cu, roto Nadeln. — Tridthylester, C4iH50OeN4, 
aus Pyridin-A., F . 167°. — Methykster, C3gH440 6N4, aus Methylalkohol, F . 175° (korr.), 
spektroskop, in Chlf. m it Atioporphyrin ident. — Eisensalz des Trimeihylesters, C38 H 420 6 - 
N4FeCl, F . 233°, 11. in Chlf., A., Aceton, wl. in Methylalkohol u. Eg. — Kupjersalz des 
Trimeihylesters, C38H 420 6N4Cu, F. 214°.

Rhodindicarbonsaure, C35H 30O5N4. 300 mg Porphintripropionsaure werden in
15 ccm konz. H 2S 04 gel. u. m it 20 ccm Oleum (20% S03) yersetzt. Wenn in einer 
Probe die Umsetzung yollstiindig ist, wird auf Eis gegossen, in A. getrieben, m it HC1 
fraktioniert. Lange Nadeln aus A., Ausbeute 200—250 mg. Das Spektrum ist m it 
dem des Rhodins aus Monocarbonsaure VII ident. — Methylester, C37H 40O6N4, die Lsg. 
des Rhodins in Pyridin wird m it uberschiissigem Diazomethan in Aceton yersetzt 
u. nach l/4 Stdo. m it domsclben Volumen Methylalkohol, yiolette Prismen, F . 222°. — 
Acetylderiv., C38H 40O7N4, aus wenig h. Essigsaureanhydrid. — Chlorintricarbonsaure, 
C35H 40O6N4, 400 mg Eiscnkomplexsalz der Porphintricarbonsaure m it 100 ccm Amyl- 
aikohol u. 7,4 g Na in H-Atmosphare zum Sieden erhitzt, nach x/2 Stde. m it 100 ccm 
Sprit gekocht bis zum Verschwindon des Na. Nach dem Erkalten m it 10%ig. HC1 
ansauern, die amylalkoh. Lsg. m it A. verd., m it 1—2%ig. NaOH aller Farbstoff aus- 
gezogen, zur Entfernung von Amylalkohol ausgeathert. Die oliygriine, s ta rk  ro t 
fluoresciorende Lsg. wird auf 50—60° erwarmt u. 1 Stde. Luft durchgesaugt, wobei 
Dehydrierung zum Chlorin unter Verlust der starken Fluorescenz stattfindet. Nach 
Salzsaurefraktionierung aus A. Drusen moosgriiner Nadelchen. Nach langerem Liegen 
enthalten die Priiparate etwas Porphyrin. — Trimethylester, C38H 460 6N.„ durch h. 
Verestern m it methylalkoh. HC1, aus A. Prismen, F. 166°. — Ester-Cu-Komplexsalz, 
C38H 440 6N4Cu blaugrune Nadeln aus Methylalkohol. — Durch Luftdurchleiten durch 
eine sd. Lsg. des Chlorins in konz. methylalkoh. KOH wird die Porphyrintricarbonsauro 
zuruckerlialten, Identifikation durch Misch-F. des Estors. — Koprorhodin I, C36H 360 7N4, 
analog der Rhodindicarbonsaure aus 1 g Porphyrinester 720 mg. Braunyiolette Nadel
chen aus A. W ird bereits durch langeres Erhitzen auf 60— 70° zerstort. — Trimethyl
ester, C39H 42 0 7N4, m it Diazomethan, Rosetton von Prismen, F. 227° aus Pyridin-Methyl- 
alkohol, swl. in don meisten Losungsmm., stabiler ais das freie Rhodin. — Methoxyatio- 
hamin, C33H39ON4Fe, 1,5 g Atioporphyrin in 250 ccm absol. Methylalkohol suspendiert 
m it 12 g Na 2 Stdn. gekocht. Nadeln aus Methylalkohol. — Ąthozyatióhamin, C,4H 43 • 
0N 4Fe, 1,5 g Atioporphyrin in 300 ccm A. m it 15 g Na yersetzt, h. Lsg. in den Silber- 
einsatz des Autoklaven, der 6 Stdn. auf 165° erhitzt wird u. zur Krystallisation 24 Stdn. 
stohen bleibt. Lange Nadeln aus PjTidin. — Methylalkohol, Ausbeute 1,2 g. — Atio- 
chlorin, C32H 40N4, das aus dem Autoklaven kommendo Rk.-Prod. wird m it dem doppelten 
Volumen 18°/„ig. HC1 behandelt, wodurch der groCte Teil enteisent, ein Teil in Atio- 
hamin ubergefiihrt wird, das sich abscheidet. Durch Salzsaurefraktionierung u. K rystalli
sation aus A. u. dann A.-PAe. werden 10 mg Atiochlorin erhalten. Spektrum. — Atio- 
chlorin -C u-K om plexsa lz, C32H38N4Cu, aus Eg. bronzefarbene Nadeln. (L ie b iG s  Ann. 
479. 26—42. 31/3. 1930. Miinchen, Techn. Hochsch.) T r e i b s .
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Jaromil Sladek, Uber das Casein und seine cliemisclien Eigenschafien. Ausfiihr- 
liche krit. D arst. an Hand der L iteratur. Untei'sueht wurde die Loslichkeit des Caseins 
in NaOH in Ggw. yon NaCl bei yerschiedenen Konzz. Die Loslichkeit des Caseins 
steigt bei gleicher Konz. von NaCl u. NaOH in der Rk.-FI. bei steigender Casein - 
menge bis zu einei bestimmten Grenze u. fallt dann wieder. Bei gleicher Konz. yon 
NaCl u. gleicher Menge Casein steigt die Loslichkeit des Caseins m it steigender Konz. 
von NaOH u. steigendem pH. In  einer Rk.-Fl. m it gleicher Menge Casein u. steigender 
Konz. von NaOH u. NaCl steigt die Loslichkeit des Caseins in jeder einzelnen Reihe; 
bei gleichem pn steigt die Loslichkeit des Caseins bei steigender Konz. von NaCl. Die 
Loslichkeit des Caseins bei gleicher NaOH-Konz. u. gleicher Menge von Casein in der 
Rk.-Fl., steigt m it steigender NaCl-Konz. bis zu einem Grenzwert (annahernd 2-n. NaCl) 
u. fallt dann wieder. (Casopis Ceskoslovenskćho Lekarnictya 10. 1—7. 29—38. 61—66. 
15/3. 1930.) Ma u t n e r .

A. Bernardi und Maria Anna Schwarz, Uber das Pepton. VI. M itt. (V. vgl.
C. 1927. II . 93.) E ines der drei Spaltśtiicke des m it Cu(OH)2 gekochten W ittepeptons, 
dem die Form el C51H5J0„,N14S zugeschrieben worden war, w ird  in  20°/0ig. wss. Lsg. 
m it Salzsaure hydrolysiert, u. zwar zum  Teil m it 10°/0i g , zum  Teil m it 2°/0ig. Salz
saure (die 20% ig- wss. Lsg. w ird m it so v iel konz. Salzsaure yersetzt, daB einm al die 
Saur-e darin 10°/o'g> das andere M ai 2°/0ig  en thalten  ist). E s werden Substanzen erhalten, 
die sich betraehtlich von  der Ausgangssubstanz u. untereinander durch ihr Verh. 
gegen das MiLLONsche, das MOLiSCHsche u. ADAMKlEWlCZsche R eagens, sow ie bei 
Ausfiihrung der B iuretrk ., der ABDERHALDENschen N inhydrinrk. unterscheiden, 
unter anderen eine V erb., seidige N adeln , F . 163— 165°, bei der die N inhydrinrk., 
Biuretrk ., MiLLONsche, ADAMKlEWlCZsche u. MOLiSCHsche R k . negatiy , dagegen  
die R kk. auf D iketopiperazin u. auf O xyam inosauren p ositiy  sind. E s  laBt sich bei 
dieser M ethode, die das Proteinm ol. schnell genug zers. u. ein zu energisches Arbeiten  
yerm eidet, das die R esu lta te  abschwachen konnte, die allm ahliche Spaltung des Protein- 
m ols zu einfacheren Verbb. yerfolgen. (Annali Chim. appl. 20. 49— 56. F ebr. 1930.

Franz Faltis und Helene Frauendorfer, Uber die Konstitution des Isochondoden- 
drins. IV. M itt. (III. M itt. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2425.) Vff. synthetisieren die von F a l t i s  u . 
N e u m a n n  (C. 1922. I. 1108) aus dem Isochondodendrin uber seinen M ethylather durch
2-maligen HoFM ANNsehen Abbau u. anschlieBende Oxydation m it KM n04 erhaltene 
Dimethoxydiphenyldthertricarbonsdure, Ci;H 1..09, auf folgendem Wege: m -Hem ipin- 
saure w iid  m it konz. HC1 erhitzt u. liefert 4-Oxy-5-methoxyphthalsaure, die mittels 
Brom in Eisessig in die 3-Brom-4-oxy-5-methoxyphthalsdure iibergefuhrt wird, Durch 
Einw. von Diazomethan erhalt man 3-Brom-m-hemipinsauredimethylester (I), der durch 
Kondensation m it dem K-Salz des p-Oxybenzoesauremethylesters den Ester II liefert; 
durch Verseifung erhalt man daraus die 2,3-Dimethoxy-l,r-diplien\.ylaiher-5,6,4'-tri- 
carbonsaure, die m it der oben erwahnten Abbausaure (in ihrer tiefschmelzenden Modi- 
fikation) ident. war. Beim Anreiben m it der hochschmelzenden Modifikation geht 
die tiefschmelzende in  diese uber. Beide liefern beim Methylieren denselben Ester. 
Die Abbausaure erwies sich somit ais Tricarbonsśiure B. ( F a l t i s  u . Z w e r i n a ,  C. 1929.
I. 2425). Vff. diskutieren die beiden Strnkturmógliehkeiten fur das Isochondodendrin 
(III u. IV), die sich aus der Sicherstellung dei Konst. der Abbausaure ergeben. — 
Vff. yerweisen noch auf die Arbeiten von H . K o n d o  u. M itarbeiter iiber die Alkaloide 
der Sinomonium- u. Cocculusarten. H ier ist die S truk tur des Coclaurins (V) sicher- 
gestellt (C. 1929. I . 1112), aus der nachste Verwandtschaft zum Isochondodendrin 
zu ersehen ist. Dem Dauricin (K o n d o  u. N a r i t a , C. 1929. I I . 1926) schreiben Vff. 
s ta t t  C19H 230 3N die Formel C3gH41O0N2 (VI) m it dimolekularor Phenoldehydrierung zu.

V e r  s u c h e. 4-Oxy-5-methoxyphthalsaure, C9H 80 6, aus m - Hemipinsaure u. 
konz. HC1 im EinsehluBrohr bei 100° u. 31/ ,—4-std. Erhitzen. Feine Nadelchen aus 
W. F . 219°. In  konz. wss. Lsg. m it FeCl3 graubraune Farbung, in 10-facher Verdiinnung 
smaragdgriin; auf Sodazusatz Farbumsehlag iiber blau in rot. — 4-Oxy-5-methoxy-

Bologna, Univ.) F i e d l e r .
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phthałsaureanhydrid, C9H 60 5, aus vorst. Verb. durcli mehrstd. Erhitzen auf 180°. Ein 
Teil sublimiert in  Nadeln. E. 220°. — 3-Brom-4-oxy-5-methoxyphthalsaure, C9H 70 6Br, 
aus vorst. Saure u. Brom in Eg., 2 Tage bei 35°, dann im Vakuum eindampfen. Um- 
krystallisieren aus h. Eg., F. 230° (Zers.). — 3-Brom-m-Jiemipinsauredimethylester, 
C12H 130 6Br (I), aus vorst. feingepulverter Siiure u. Diazomethan in  ath. Lsg. Nach 
12-std. Stehen feine Nadeln, umkrystallisierbar aus Methylalkohol. — 3-Brom-m- 
liemipinsaure, Ci0H 9O6Br, aus vorst. Yerb. in Methylalkohol u. 2-n. KOH am W.-Bad 
u . anschlieBendes Ansauern. Nadeln aus h. W. F. 175—176° (Zers.). Die Saure gibt 
in konz. wss. Lsg. m it FeCl3 eine gelbe Fallung. — 2,3-Dimethoxy-l,r-diphenyla(her- 
5,6,4'-tricarbonsauretrimethylester, C20H 20O9 (H), aus I, p-Oxybenzoesaureester u. Kalium- 
m ethylat in  Methylalkohol. Im  Vakuum unter FeuchtigkeitsabschluB eindampfen, 
m it Naturkupfer C u. Kupferacetat 1 Stde. auf 154°, dann 2 Stdn. auf 165° erhitzen, 
mit A. extrahieren, ather. Lsg. m it 2-n. NaOH schutteln, m it NaCl wasehen, m it Na2S 04 
troeknenu. A. verjagen. K rystalleaus Methylalkohol, F . 113—114° (Sintern bei 111°). — 
2,3-Dimethoxy-l,r-diphenylather-5,6,4'-tricarlonsaure, C17H 140 9, aus vorst. Ester. All- 
mahlich erstarrendes Ol, aus W. umkrystallisierbar. F . verschieden, je nach A rt des 
Erhitzens, bei 184—188° (nach Sintern bei 175°) oder, bei sehr langsamem Erhitzen, 
bei 245—249° (nach Sintern bei 235°). — 2,3-Dimeihoxy-l,l’-diphmylaiher-5,4'-di- 
carbonsaure, Cł0H 14O7; aus der H J  von der Methoxylbest. des Esters der vorst. Saure. 
Reinigen durch t)berfuhren in  den Dimethylester u. Verseifen, Krystalle, F. 204—208°.
— 2,3-Dimethoxy-l,r-diphenyldther-5,4'-dicarbonsduredi7nelhylesler, C,8H 180 7, Zwischen- 
prod. bei der Darst. vorst. Saure; nicht krystallisiert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
806—15. 9/4. 1930. Wien, Univ.) A. H o f f m a n n .

Hans T. Ciarkę and othera, Organie synthcses. V. 10. New York: Wiley 1930. (119 S.)
8°. § 1.75.

E. Biochemie.
Douglas Creese Harrison, Die Inclophenolreaktion bei biologisclien Oxydalionen. 

Dio Indophenolrk. besteht in  Ozydation von p-Phenylendiamin -j- a-Naphthol zu 
Indophonol. Dio zu einer positiven Indophenolrk. fiihrende sekundiiro Oxydation 
von Dimethyl-p-phenylendiamin kann hervorgerufen werden bei der Oxydation von 
Hypoxanthin durch Xanthinoxydaso (Milch, Leber) in Ggw. yon Peroxydase. Dio 
Indophenolrk. t r i t t  demnach auch oline spezif. Indophenoloxydase ein. Die Indo- 
phenolrk. is t kein K riterium  fiir die Ggw. eines Sauerstoffaktivators. — Es wird 
folgendes Schoma gegeben, das die Bedeutung der Indophenolrk. bei biolog. Oxy- 
dationen zeigt:

. J 1 , 0  . . H - 0
111 A< H  +  A — ^  A +  H - ó
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NHj N H

(2) n  {T d n W;  °,der » +  H“ '°  — > f ^ S  (und bzw. oder +  211,0
U  reduz- Cyiochrom) f  H _ 0  I J  0xydiertes Cytochrom)

NH,

N H

(und bzw. oder . R . f  'sj (und bzw. oder 
' ' 'H  I oxyd. Cytochrom) ' reduz. Cytochrom)

NH
— p-Phenylendiamin erhoht die Sauerstoffaufnahme von Hefe. — Die Mcthylenblaurk. 
ist fiir die Messung von Roduktionssystemen in der Hefezelle unzuverlassig. (Bio- 
chemical Journ. 23. 982—99. 1929. Sheffield, Univ.) H e s s e .

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 4. Tl. 7 C,
H. 5; Tl. 13, H. 3 =  Lfg. 321. 322. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1930. 4°.

Abt. 4. Angewandte chem. u. physikal. Methoden. TI. 7 C. Untersuchungs- u. 
Forschungsmethoden d. Pharmazie, H. 5.

Ludwig Kofler: Morphologisohe und anatomische Untersuchung der wiohtigsten 
Drogen. -— Otto Dafert: Die makrochemische Untersuchung von Drogen. — Ludwig 
Koiler: Biologische Methodon zur Wertbestimmung von Arzneimitteln. — Richard 
Wasicky: Forschungsmethoden, die bei d. Untersuchung e. neuen Drogę in Betracht 
kommen. Inh.-Verz. zu 4,7 C, H&lfte 2 u. Saehreg. zu 7,7 C, Halfte 1. 2. (S. 1337 bis 
1690, X S.) =  Lfg. 321. M. 18.—.

Dass. Tl. 3. Quantitative Stoffwechsehmtersucliungen. <Erg. zu Abt. 4, Tl. 10>
H. 3. =  Lfg. 322. M. 7.—.

E t. E n zy m ch em le .
Martin Jacoby, Ober den chemisćhen Bau der Fermente. Zusammenfassung 

einiger neuer Ergebnisse der Fermentforschung. (Dtsch. med. Wchsehr. 56. 621—24. 
11/3. 1930. Berlin.) W e i d e n h a g e k .

Motnahalli Sreenivasaya und Baiłapinni Nanjunda Sastri, Dilatomełrische 
Sludien iiber Enzymwirkung. Dilatometr. Messungen yon Enzymwrkgg. kónnen 
fiir yiele Palle m it Erfolg angewendet werden. Ais Beispiele zeigen die Vff. die Wrkg. 
von Talcadiaslase u. Cliolamamylase auf Starkę, von Saccharase auf Saccharose, von 
Emulsin  auf SaHein, von Tannase auf Methylgallat. N icht anwendbar is t die Methode 
auf Enzymwrkgg., boi denen Gase entstehen, z. B. die Best. der Wrkg. von Amidase 
aus Aspergillus niger. (Biochemical Journ . 23. 975—81. 1929. Bangalore, Indian 
Inst. of Science.) H e s s e .

P. Tate, Ober die Enzyme gewisser Dermatophyten oder Hautscliwamme. Der 
enzymat. App. der Arten Sabourandites radiolatus, S. lanosus, S. andonini, Tricho- 
phyton tonsurans u. Grubyella schoenleinii wurde qualitativ  gepriift. (Parasitology 21. 
31— 54. 1929. Cambridge, Univ. Sep.) WEIDENHAGEN.

L. Lutz, Uber die lóslichen Fermente, die von Hymenomycełen abgesondert werden. 
Terpetikohlenwasserstoffe und -oxyde, Bestandleile der atherisclien, Ole und ihre anti- 
oxydierende Wirkung. Im  Anschlufi an friihere Yerss. (C. 1929. II . 2469) wird gezeigt, 
daB die antioxydierende Wrkg. von Terpenen durch das Liclit sehr yerstarkt wird. — 
Eucalyptol zeigt weder im Licht noeh in der Dunkelheit eine antioxydierende Wrkg. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 218—20. 20/1. 1930.) H e s s e .

Eldrid Gordon Young, Endocelluldre Enzyme von Bacillus coli communis. 
Die Enzymlsg. wurde erhalten durch wiederholtes Gefrieren- u. Auftauenlassen, 
Zentrifugieren u. F iłtration durch ein Berkefeldfilter. Diese Lsg. hydrolysiert Pepton 
bei pn =  7,8. Glucose wird in Abwesenheit wie in Ggw. von Phosphat nicht zerlegt; 
Hexosepliosphat wird nicht gebildet. Die Dehydrogenasewikg. auf Bernsteinsaure 
u. Ameisensaure (Methylenblaumethode) ist unabhangig yon der Konz. der lebenden 
Zellen, ist aber an die Zelleiber gebunden. Die Dehydrogenasewrkg. auf Essigsaure, 
Milchsaure, A. u. Glucose wird bei der Gefriermethode sowie auch durch Toluol zerstort. 
(Biochemical Journ. 23. 831—39. 1929. Halifax, Nova Scotia, Dalhousic Uniy.) Hs.

Wolfgang Grassmann und Werner Heyde, Zur Kenninis der Peptidasen des 
Blulserums, Yierle Abhandlung iiber Enzyme der Leukocyten in  der vcm R. Willsldtler
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urul Mitarbeitem begonnenen Untersuchungsreihe. (III. vgl. C. 1930. I. 987.) Die bislier 
noch zwoifelhafte Prago nach dem Peptidasengeh. des Blutserums wurde von den 
Vff. dahin beantwoitet, daB das n. Serum einer Reihe von Tierarten die Enzyme zum 
Teil in erheblicher Menge enthiilt. Ahnlich wie bei den Hefepeptidasen u. dcm Darm- 
erepsin liegt ein Gemisch eines dipeptid- u. polypeptidspaltenden Fermentes vor. 
Beim Aufbewahren des Serums verschwindet dio Wrkg. der unbestandigen Dipeptidnse, 
wiihrend das Spaltungsvermógen fiir Polypeptide erhalten bleibt. Fiir das n. Seium 
aller Tiere wird ein verhaltnismaBig hoher Geh. an Aminopolypeptidase u. ein relativ 
geringer Geh. an empfindlicher Dipeptidase ais charakterist. angenommen. Der Geh. 
des Blutserums an Polypeptidase wechselt von einer T ierart zur anderen erheblich. 
Innerhalb derselben Gattung sind die Schwankimgen nur gering. Das Serum des 
Rindes erwies sich ais zwei- bis dreimal, das des Kaninchens u. des Schafes ais etwa 
funfmal u. das des Schweines ais annahernd zchnmal so wirksam wie das des Menschen 
u. des Pferdes. 1 ccm Schweinesorum entspricht in seiner Wrkg. gegenuber Leucyl- 
glycylglycin etwa dor aus 250 mg PreBhefe gewinnbaren Enzymmenge. Es bestcht 
dio Moglichkeit, daB das polypeptidspaltende Ferment den Formelomenten des Blutes 
entstammt, es gilt aber ais ausgeschlossen, daB das Enzym erst beim Gerinnungs- 
vorgang selbst infolge des Zerfalls von Blutkórperchen in das Serum gelangt. In  patho- 
log. Fallen treten  im Polypeptidasegeh. des mensohlichen Blutserums erheblicho 
Schwankimgen auf im Gegensatz zu einer bei gesunden Individuen beobachteten be- 
morkonswerten Konstanz. (Ztschi. physiol. Chom. 188. G9—80. 10/3. 1930. Miinchen, 
Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss. u. Wurzburg, Univ. Psychiatr. u. Nerven- 
klinik.) ' WEIDENHAGEN.

Fernand Caujolle und Jean Molinier, Einflufi aliphałischer Aminę, und ihrer 
Chlorhydrate auj die amylolylische Wirkung von Speichel und Pankreas. Aliphat. 
Amino hemmen die amylolyt. Wrkg. von menschlichem Speichel u. der Glycerinlsg. 
von offizinellem Pankreatin, wobei m it steigendem Mol.-Gew. die Wrkg. geringer 
wird. Die Chlorhydrate dieser Aminę fórdern dio amylolyt. Wrkg., wobei die F or-, 
derung m it steigendem Mol.-Gew. sich verringert. Die Wrkg. der Aminę besteht n icht 
in einer Zerstórung der Enzyme, da bei nachtraglichem Zusatz von HCl zu einer amin- 
haltigen Amylaselsg. unter Bldg. der Chlorhydrate sogar wieder eine Steigerung der 
Amylasewrkg. zu beobachten ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 695— 9G.
17/3. 1930.) H e s s e .

Frederick Challenger, Einige fermcnlalive Umwandlungen von technischem 
htieresse. Literaturangabe iiber fermentative Herst. von Kojisdure, Weinsdure u. 
Gluconsaure. (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 6. 97—100. Marz 1930.) H e s s e .

E j . P flanzenchem ie.
T. Kariyone u nd T. Sato, Uber die gifligen Bestandłeile ton Coriaria japonica,

A . Gray. Aus den Samen dioses giftigen japan. Strauches ha t Y o s h i ta k e  vor 40 Jahren 
das Coriamyrtin isoliert u. die RiBANsche Formel C30H ,00 ,0 bestiitigt. Dieselbe Sub- 
stanz haben Vff. aus don B lattern isoliert. Sio besitzt F . 229° u. nach Mol.-Gew.-Bestst. 
dio halbe Formel C15H i80 5, worauf schon E a s t e r f i e l d  u .  A sto n  (Journ. chem. Soc., 
London 7 9  [1901]. 120) hingewiesen haben. [ o c ] d 14 = -  +78,98° in A. Unzers. sublimier- 
bar, entfarbt KMnO.„ reduziert FEHLlNGsche u. ammoniakal. AgN03-Lsg., kataly t. 
nicht hydrierbar. Enthiilt kein OCH,, aber 1 OH (nach Z e re w it in o w ) . Gibt m it sd. 
verd. H 2S 04 eine stark  reduzierendo Lsg., aus welchęr oin Phenylhydrazon von F. 118° 
erhalten wurde. Die reduzierende Substanz is t in A. 1. u. kein Zucker. Coriamyrtin 
is t also kein Glykosid. — Aus den reifen Samen erhięltcn Vff. noch eine andere giftige 
Substanz von F. 212—213°, rhomb. Disphiiroido aus A., Plattchen oder Nadeln aus W., 
wahrscheinlich ident. m it dem von E a s t e r f i e l d  u .  A s to n  (1. c . )  aus austral. Coriarien 
isolierten Tulin. — Coriamyrtin is t ein Krampfgift der Pikrotosingruppe. Minimale 
letalo Dosis pro kg Kaninchen subcutan 3 mg, intravenos 0,5 mg. Die Substanz 212 bis 
213° w irkt ahnlich, aber langsamer, subcutan 2 mg. (Journ. pharmac. Soc. Japan  50. 
17—18. Febr. 1930.) L in d e n b au m .

Nirmal Kumar Sen, Uber Julesamen von Corchorus capsularis. III. Ihre chemische 
Zusammenselzung. (II. vgl. C. 1929. I. 1704.) Vf. h a t die Jutesam en auch auf ihre 
anderen Bcstandteilc untersucht. Es ist ihm gelungen, don von TsUNO (1895) ais 
Corchorin bezeichneten Bitterstoff, iiber welchen spater auch K o b e r t  berichtet hat, 
in reiner Form zu isolieren. Die ungemein bittere Substanz is t ein Glykosid u. zerfiillt 
durch Hydrolyse in Glykose u. eine Substanz von alkoh. Charakter. Sie besitzt dieselbe

X II. 1 211
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Bruttoformel u. auch denselben F. wie das von S a h a  u . C h o u d h u r y  (C. 1 9 2 3 . I. 348) 
aus den Blattern der Pflanze isolierte Capsularin, dreht jedoch rechts u. wird von h. 
2°/0ig. H 2S 0 4 verharzt, aber nicht hydrolysiert. Zweifellos sind die beiden Verbb. sehr 
nahe verwandt.

V o r  s u c h e. Prufung der Samen auf Alkaloide negativ. — Nach Einweichen in 
W. beginnt bald eine Giirung unter Entw. von H  u. C02. Dieselbe wird durch CuS04 
oder Thymol verhindert, beruht also auf Bakterienwrkg. — LaBt man das Samenpulver
3 Tage m it W. ( +  etwas Chlf.) stehen u. filtriert, so fallt A. einen reichlichen hell- 
braunen Nd., nach Trocknen 3,4%, N-haltig. Gibt m it K 2H gJ4 in  saurer Lsg. weiBen 
Nd. Hydrolysiert n icht Amygdalin, spaltet aber O aus H 20 2 ab, enthalt demnaeh 
Katalase. — Die Samen enthalten in  % : 7,1 W., 6,0 Asche, 26,6 Protein, 20,8 Rohfaser,
з,08 freien Invertzueker, 5,95 Zucker nach Inyersion. Hauptbestandteile der Asche 
sind P 20 5, CaO, MgO, K 20 . — Die Samen wurden m it verschiedenen Lósungsmm. 
nacheinander im Soxhlet extrahiert. E rhalten: 14,72% PAe.-Extrakt. Diesen vgl.
I. u. II. Mitt. — 1,36% A .-Extrakt. Aus dem leichter 1. Teil isoliert: Wenig Fettsiiure 
von F. 30—32°, Neutr.-Z. 181,5, JZ. 54,6, Mol.-Gew. 309,1; fettes Ol, wohl ident. m it 
dem aus dem PA e.-Extrakt erlmltenen; ein wenig Sterin von F. 126,5— 128°. Der 
schwerer 1. Teil, welcher sich schon wahrend der Extraktion absetzte, bildete aus A. ein 
weiBes, mikrokrystallin. Pulver, unl. in  W., N-frei. H 2S 04-Lsg. y iolett; m it FeCl3 
in A. griin; m it alkoh. Pb-Acetat weiBer Nd. — l,9°/o Chlf.-Extrakt. Braune, viscose 
M. — 15,72% A .-Extrakt. Nach Einengen im  Vakuum krystallin. Klumpen. In  w. W. 
gel., F iltra t verdampft, Sirup in  sd. 90%ig. A. gel. Ausscheidung von Nadeln in halb- 
kugeligen Aggregaten, F. 72—74°. Verlor sehr langsam ca. 15%  W ., zeigte dann 
fajo =  +109,3° u. Mol.-Gew. 635. Saure Hydrolyse ergab Galaktose u. Fructose. 
Es liegt also  Raffinose vor, w elche schon  A n n e t t  (B iochem ical Journ. 11  [1917]. 192) 
in  den Samen festgestellt hat. M utterlauge von der Raffinose schied zunachst eine 
griine M. ab, aus welcher eine Substanz von der Zus. O10H 22O2 isoliert wurde, mkr. 
gelbbraune Nadeln aus Eg., F . 95—98° (Zers.); m it FeCl3 v iolett; m it Pb-Acetat Nd.; 
gesatt. gegen Br. — Alkoh. M utterlauge im Vakuum verdam pft, braune viscose M. 
m it Dampf dest., bis n ic h ts  m e h r  iiberging. R iic k s ta n d  b e s ta n d  aus wss. FI. u. Schw arzem  
H arz. FI. m it Pb-Acetat gefallt. Nd. ergab keine definierten Prodd. F iltra t war nach 
Entfernung des Pb mittels H 2S auBerst bitter, enthielt reichlicli Glykose u. schied langsam 
eine mikrokrystallin., auBerst bittere Substanz ab. Ansbeute 0,4%  vom Gewicht der 
trockenen Samen. Es lag Corchorin, C22H 360 8, vor, rhomb. Prism en aus A., F . 174 bis 
175°, [ cc] d  =  +33,4° in A., wl. in  W., Chlf., unl. in  A., Bzl., 11. in A., Eg., Pyridin. 
H 2S 0 4-Lsg. rot, griin fluoreseierend. E n tfarb t Br in Eg. Der bittere Geschmack ist 
noch wahrzunehmen, wenn 0,1 ccm einer l% ig . alkoh. Lsg. zu 5 ccm W. gesetzt werden. 
Tierkohle entzieht der wss. Lsg. den bitteren Geschmack, gibt ihn aber an A. wieder ab. 
Rcduziert ammoniakal. AgN03-Lsg., aber nicht FEH LiN G sche Lsg., farb t eine Lsg- von 
K 3Fe(CN)0 +  FeCl3 blau. W ird durch (NH4)2S 04 ausgesalzen, durch Gerbsaure u. bas. 
Pb-Acetat gefallt. Scheidet beim Erwarmen m it Sauren ein hellgelbes Prod. ab; F iltra t 
reduziert FEH LiN G sche Lsg. Besitzt keine hśimolyt. Wrkg. auf rote Blutkorperchen
и. keine baktericide Wrkg. auf B. Coli. —  Die Mutterlauge des Corchorins hinterlieB 
nach Einengen einen Sirup, aus welchem nach Erhitzen m it HCI ein Prod. von F. 114 
bis 115° (aus A.) isoliert wurde. Dieses is t das Aglykon des Corchorins. Fem er wurde 
reichlich Glykose nachgewiesen. —  Obiges schwarze Harz lieferte m it Chlf. noch etwas 
Corchorin u. m it Essigester braune P latten  von F. 165—168°; H 2S 0 4-Lsg. tiefrot. 
(Journ. Indian chem. Soc. 7. 83—94. Jan . 1930. Dacca, Univ.) LlNDENBAUM.

E 3. Pflanzenptaysio logie. B akterio log ie.
H. K. Barrenscheen und Johannes Pany, Uber die Rolle der Phosphorylienmg 

im  inlermediaren Kohlenhydralstoffwechsel der Pflanze. I I .  (I. vg l. C. 1 9 2 8 . I I . 1339.) 
D ie U nterss. von  BARRENSCHEEN u. A l b e r s  werden fortgesetzt. Aus 750 g  frischer 
E lodea canadensis wurden nach 4-std . B estrahlung 50 m g (ais Ba-Salz) einer re- 
duzierenden H exosem onophosphorsaure iso liert. D ie  B est. des R ed.-V erm ogens nach  
H a g e d o r n - J e n s e n  ergab, auf H exose gerechnet, den niedrigen W ert von  7% . Es 
handelt sich  also um  einen vom  NEUBERG-Ester verschiedenen Fructoseester. B ei der 
Assim ilation n im m t die nach E m b d e  N u .  J o s t  bestim m te reduzierende H exosem ono- 
phosphorsaure regelm aBig zu. D ie  bereits friiher aus K eim lingen iso lierte phosphory- 
lierte O ctam ylose konnte ais regelm aBiges Interm ediarprod. sichergestellt werden. 
Aus 4,5 kg W eizen wurden l ,0 2 2 g  Ba-Salz der O ctam ylose gewonnen. [ a ] D 20 =  —4,33°
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(a =  —0°,049, c =  2,266, 1 =  0,5). Oborfuhrimg in das kryst. Brucinsalz. [ajo20 =  
—20,47° (a =  —0,348°, c =  1,7, 1 =  1). Beim Abbau des regenerierten Ba-Salzes 
m it Knochenphosphatase wurde Fructose erhalten, die ais Methylphenylosazon (F. 147 
bis 148°) identifiziert wurde. Durch partiellen Abbau kiinstlich nach K e r b  phosphory- 
lierter Starkę m it Takadiastase konnte eine phosphorylierte Octamylose isoliert werden, 
die m it der aus Keimlingen gewonnenen in  ihren Eigg. ubereinstimmt. (Biochem. 
Ztschr. 219. 364—80. 25/3. 1930. Wien, U niv.,'Inst. f. angew. medizin. Chemie.) S im o n .

R. Vivario und J. Lecloux, Ober die Olułathionbildung wahrend des Wachstums. 
Der Keimung von Erbsenkeimlingen geht die Bldg. eines Oxydoreduktionskatalysators, 
des Glutathions, voraus, obwohl nicht behauptet werden kann, daB es ein Faktor der 
Keimung ist. Bedingung fiir die Bldg. ist der E in tr itt yon W. Welches Prod. die Vor- 
stufe, die noch nicht faBbar ist, darstellt, kann nicht entschieden werden. (Arch. In t. 
Physiol. 32. 1—14. 5/3. 1930. Liittich, Med. Fak. Lab. f. chem. Unterss. u. pathol.- 
anat. Inst.) O p p e n h e im e r .

N. Kawai, Beitrage zur Farbstoffuńrkung auf Bakterien. Vf. berichtet ausfiihrlich 
iiber den EinfluB des Farbstoffs 1. auf die Entw. der Bakterien, 2. auf die Bakterien- 
formen, 3. auf die biolog, u. serolog. Eigg. der Bakterien. — Es besteht ein Zusammen- 
hang zwischen der entw.-hemmenden Wrkg. u. seiner chem. S truktur. Der alkal. 
Farbstoff, speziell Triaminotriphenylmethan w irkt stark  hemmend. Gesteigert wird 
diese Wrkg. durch Alkyl, wobei die Zahl der C-Atome steigernd w irkt. Farbstoff, 
der Cl enthalt, sowie sein Doppelsalz m it Metallsalz is t stark  entw.-hemmend. Wenig 
EinfluB haben Farbstoffe, die Sulfo-, Nitro-, Carboxyl- u. Hydroxylgruppen enthalten. — 
Gegen die baktericide u. entw.-liemmende Wrkg. des Farbstoffs sind Heubacillen u. 
Milzbrandbacillen am empfindlichsten; es folgen Staphylokokken, V. cholerae; wider- 
standsfahiger sind B. Giirtner, B. Flexner, B. Shiga, B. typhosus, B. coli, B. para- 
typhus A, B. paratyphus B, B. pyocyaneus. — Die ais „Gram spezifitat“ bezeiehnete 
Eig., daB grampositive Bakterien 3—10000-mal starker beeinfluBt werden ais gram- 
negative, ha t nach den Unterss. des Vfs. yerschiedene Ausnahmcn. Es kann Gram- 
spezifitat nur bei den nichtsporenhaltigen gramnegativen u. bei den sporenhaltigen 
grampositiven Bakterien ausnalimslos festgestellt werden. Ais allgemeinere Eig. setzt 
Vf. die „Sporogenospezifitat", die stiirkste Empfindlichkeit sporenhaltiger Bakterien 
gegen Farbstoff unabhangig von der Gramfarbbarkeit. —  Farbstoff w irkt fórdernd 
auf die Entw. abnormer Bakterienformen. Diese abnormen Formen kann man im 
Krankheitsherd ais Zeichen des Entw.-Zustandes der Bakterien betrachten. — Dauernde 
Farbstoffwrkg. andert die Agglutinationsflocken, nicht aber den Agglutinationstiter. 
Komplementbindungsrk. u. Prazipitation wurden nur unwescntlich yerandert. — 
Betreffs der zuckerspaltenden Wrkg. der Bakterien wurde bei Farbstoffzusatz eine 
Verminderung der Gasbildungsfiihigkeit u. seltener eine verringerte Saurebldg. fest
gestellt. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 115. 241—71. 3/2. 1930. Japan, Chiba, 
Chirurg. Univ.-Klin. u. Tokio, Bakteriol. Inst. d. Univ.) E n g e l .

D. A. Wells, Wirkung langsamer Elektronen auf Mikroorganismen. Slaphylo- 
coccm albus kann einem Vakuum von 5- 10_e mm Hg ca. 8 Stdn. lang ausgesetzt 
werden, ohne Zeichen von Abtótung zu zeigen. Durch langsame Elektronen erfolgt 
Abtotung. Die todliche Wrkg. ist eine Funktion der Elektronenenergie; bei konstanter 
Elektronenenergie is t der °/0-Geh. der getóteten Staphylokokken von der Energie 
der gcsamten Einstrahlung abhangig. (Naturę 124. 983—84. 28/12. 1929. Cincinnati, 
Univ.) W r e s c h n e r .

C. Bidauli, Erhohung der pathogenen Witksamkeit eines Paratyphus C-Bacillus nach 
Passage durch eine Fleischkonservenbiichse. 0,1 ccm einer K ultur intravenós bei einem 
Kaninchen war vorher ohne merkliche Wrkgg., nach der Passage t r a t  m it gleicher Menge 
10-tagige Erkrankung ein. Meerschweinchen vertrugen vorher 2 ccm subcutan, 
nachher starben sie an 1 ccm in 5—10 Tagen. Vermutlich handelt es sich uin eine 
Zunahme der Giftigkeit der Kulturen infolge Anaerobiose. (Compt. rend. Soc. Biol.
102. 300—02. 25/10. 1929.) G r o s z f e l d .

Jack Butterworth und Thomas Kennedy Walker, Studie uber den Mechanismus 
des Abbaues von Cilronensdure durch Bacillus pyocyaneus. Teil I. Bei der Kultivierung 
von B. pyocyaneus auf Lsgg., die 2°/0 Ammoniumcitrat sowie die notigen anorgan. 
Salze enthalten, bei 34° wurden nachgewiesen: Acetondicarbonsaure, Aceton, Malon- 
saure, Bemsteinsaure sowie nicht naher charakterisierte flUchtige Sauren. Die „Aceton- 
k0rper“ Acetondicarbonsaure u. Aceton erreichen bei 66%  Umwandlung der Citronen- 
saure ihren Hochstwert; dann erfolgt rasche Abnahme, so daB nach 80 Stdn. die
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„Acetonkorper“ yollstiindig yerschwunden sind. Die maximale Menge von Malon- 
saure wird nach 96 Stdn. erreieht; nach 133 Stdn. ist diese Saure yollstiindig ver- 
schwunden. Bernsteinsaure wird nur in geringen Mengen gebildet; nach 167 Stdn. 
sind etwa 5%  des Gewichts der angewandten Citronensiiure yorhanden. Fiir das 
Auftreten der fliichtigen Sauren wird eine Kurve mitgeteilt, die im Original eingesehen 
werden mu 13. (Biochemical Journ. 23. 926—35. 1929. Manchester, Univ.) H e s s e .

Artturi I. Virtanen und Erkki Peltola, U ber die Vergarung von Glycerinsaure.
B. coli yergart d,l-Glycerinsaure g la tt zu Essig- u. Ameisensaure, letztere wird weiter 
in  H , u. C02 gespalten. Gewóhnlich geriet die Garung in Stillstand, ais die 1-Komponente 
yerschwunden war; d-Glycerinsaure konnte dann in  reiner Form ais Ca-Salz aus der 
Giirlsg. isoliert werden. In  einem Vers. fand vollstiindige Vergarung s ta tt. Die Gar- 
gesehwindigkeit der Glycerinsaure is t bedeutend kleiner ais die des Dioxyacetons. 
Dio Oxydationsmethode nach dem Prinzip von F u r th - C h a r n a s s  is t fur die ąuanti- 
ta tiye Best. der Glycerinsaure sowie der Milehsaure in  Ggw. von Glycerinsaure u. 
Glycerin nicht brauchbar. (Ztschr. physiol. Chem. 187. 45—52. 5/2. 1930. Helsinki 
fFinnland], Valios Lab.) Simon.

Ragnar Nilsson, Sludien iiber den enzymatischen Kohlenhydralabbau. Vf. hat 
die yerschiedenen Phasen des Kohlenhydratabbaus bei Fluoridvergiftung untersueht. 
Bei einer solchen Yergiftung wird die betreffende Reaktionsphase ahnlich wie bei 
den Abfangmethoden hervorgezogen, ihr Verhaltnis zu den anderen R k .- Phasen kann 
aber durch die Zusatze mehr oder weniger geiindert sein. — Vf. nim m t im  Gegensatz 
zu den iilteren Theorien an, daB die Fluoridwrkg. bei Garung u. Glykolyse nicht durch 
eine Hemmung der Hexosediphosphorsaurespaltung erklart werden kann, sondern daB 
d u r c h  F l u o r i d  d i e  d u r c h  C o c y m a s e  a k t i v i e r t e  Rk .  b e i  G a r u n g  
u. G l y k o l y s e  v e r h i n d e r t  w i r d  u. daB die bei Fluoridvergiftung erhaltene 
P h o s p h o r y l i e r u n g  nicht eine Hexosediphosphatbldg., sondern e i n e  B l d g .  
v o n  H e x o s e m o n o p h o s p l i o r s a u r e  u. zwar o h n e  M i t  w r  k g. v o n 
C o c y m a s o  ist. — In  Ggw. von N aF konnte eine Phosphorylierung ohne Mitwrkg. 
yon Cocymase sowohl in  der Hefe, ais im Muskel naehgewiesen werden. Diese Phos
phorylierung wurde in  der Hefe durch Cocymasezusatz n icht beeinfluBt. Der gebildete 
Ester konnte m it gróBter Walirscheinlichkeit m it R o b i s o n s  E s t e r  identifiziert 
werden. Bzgl. der Phosphorylierung in  Ggw. von N aF wurde folgende bemerkenswerte 
Verschiedenheit festgestellt: Wiihrend durch N aF die Phosphorylierung der Glucose 
(sowohl in  Ggw. ais in  Abwesenheit von Cocymase) vóllig unterdriickt wird, werden 
weder die Phosphorylierung des Glykogens im  Muskel, noch die Phosphorylierung, 
die in  der Hefe ohne Glucosezusatz ein tritt, verhindert. Die erwahnte Bldg. des 
RO B ISO N -Esters is t also nicht durch eine Phosphorylierung der Glucose bedingt, sondern 
besteht in  der P h o s p h o r y l i e r u n g  d e r  i n  d e r  H e f e  v o r h a n d e n e n  
K  o li 1 e n h y d r  a t  r  e s e r v e n. In  den ersten Phosphorylierungsverss. wurden 
Apocymasepraparate benutzt, die eine sehr schwache Selbstgarung hatten. Bei Hefe- 
praparaten m it groBer Selbstgarung wird in  Ggw. yon N aF eine sehr viel gróBere 
Phosphorylierung erhalten. Der zeitliche Verlauf dieser Phosphorylierung zeigt m it 
der Selbstgarungskurve eine auffallende tjbereinstimmung. Bei dieser Phosphorylierung 
wurde f i i r  e i n e  H e s o s e d i p h o s p h o r s a u r e b l d g .  k e i n  A n z e i c h e n  
g e f u n d e n .  Die yerschwundene Phosphorsaure wurde dagegen zu 99%  in der 
Monophosphatfraktion wiedergefunden. Aus der Monophosphatfraktion wurde in 
ziemlich guter Ausbeute analysenreine Hexosemonophosphorsiiure ( R o b i s o n )  erhalten. 
Die durch die Reservekohlenhydrate der Hefe bedingte Phosphorylierung is t von 
einer GroBe, die es auBer Zweifel stellt, daB sie der bei der Hexosevergarung auftretenden 
Hexosemonophosphorsaurebldg. quan tita tiy  Rechnung tragen kann. — Im  ĄnsehluB 
an die von N e u b e r g  u .  L e i b o w i t z  (C. 1927. I I . 1042) beschriebene Methode zur 
Darst. yon R o B iS O N -E ster aus Rohrzucker wurde der EinfluB von Rolirzucker auf 
die Phosphorylierung in  Ggw. von N aF untersueht. Hierbei wurde nach Rohrzucker- 
zusatz eine erhebliehe VergróBerung der Phosphorylierung konstatiert. —  F ur eine 
nicht enzymat. Phosphorylierung bei der Glykogenspaltung wurden keine Anhalts- 
punkte gefunden. — Bzgl. der Umsetzung des R O B ISO N -Esters wurde festgestellt, 
daB d  u r  c h N aF d i e  U m s e t z u n g  H e x o s e m o n o p h o s p h o r s a u r e - > -  
H e x  o s e d  i p  h  o ś p h  o r  s  a u r  e v e r h i n d e r t  wird. Eine Einw. von R o b i s o n -  
Ester auf die Glykogensynthese in  Leberextrakt konnte nicht konstatiert werden. — 
Mit einem Troekenpriiparat aus einer an Galaktose gewóhnten Unterhefe k o n n t e  
d i e  P h o s p h  o r  y  1 i o r  u n g  d e r  G a l a k t o s e  e i n w a n d f r e i  n a c h -
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g e w i c s c n  w e r d e n .  Die Gitrung u. Phosphorylierung der Galaktose wurde 
genau untersucht. Nach der Phosphorylierung wurde eine Diphosphatfraktion u. eine 
M onophosphatfraktion erhalten. Die aus der D i p h o s p h a t f r a k t i o n  crlialteno 
reine Saure erwies sich m i t  d e r  H a r d e n  s e h e n  S i i u r e i d e n t .  Die erhaitene 
H e x o s e m o n o p h o s p h o r s a u r e i s t  dagegen m i t k e i n e m d e r b e k a n n -  
t e n E s t e r  i d e n t .  — In  Ggw. von NaF findet keine Phosphorylierung der Glucose 
s ta tt, aber Z u s a t z  v o n  H e s o s e d i p h o s p h o r s a u r e  r u f t  e i n e  P h o s 
p h o r y l i e r u n g  d e r  G l u c o s e  h e r v o r ,  die n i c h t  v o n  e i n e r  C0 2 - 
E n t w .  b e g l e i t e t  i s t .  An dieser Rk. ist die Cocymase beteiligt. Bei den kleineren 
Hexosediphosphatkonzz. ist die erhaitene Phosphorylierung der zugesetzten Hexose- 
diphosphorsauremenge annahernd proportional. Der gebildete Ester wurde noch nicht 
in reinem Zustand erhalten. Die freie (unreine) Saure war linksdrehend. — Bei Verss. 
iiber die M utation des Acetaldehyds durch Trockenhefe war es immer auffallig, daB 
die Acetaldehydumsetzung im Vergleich zu der Zuckervergarung durch dieselbe Hefe- 
menge sehr klein war. Vf. ha t je tz t Hefen gefunden, die eine gute Garfahigkeit gegen- 
iiber Glucose besitzen, Acetaldehyd aber prakt. nicht angreifen. Es zeigte sich, daB 
hier ahnliche Verhaltnisse vorzuliegen scheinen wie bei der Monophosphatbldg. Eine 
Hefe ohne Selbstgarung h a t keinen Acetaldchydverbrauch; in einer Hefe m it Selbst
garung t r i t t  aber Acetaldehydyerbrauch auf. W ird zu einer nicht selbstgarenden Hefe 
gleichzeitig Glucose u. Hexosediphosphorsaure gesetzt, so verschwindet zugegebener 
Acetaldehyd anfangs sehr rasch. W ird die Garung durcli Zusatz von N aF unterdriickt, 
so h a lt dieser Acetaldehydyerbrauch langere Zeit an. In  dieser Weise wird eine Ge- 
schwindigkeit der Aeetaldehydumsetzimg erhalten von etwa derselben GróBe wie die 
Gargeschwindigkeit in  derselben Rk.-Mischung. Dieselbe Wrkg. von N aF wurde bei 
Trockenhefen m it guter Selbstgarung erhalten. Bei den alteren Verss. iiber die 
Acetaldehydmutation in  der Trockenhefe wurde nur die Acetaldehydabnahme, nicht 
aber die Zunahme der Rcaktionsprodd. bestimmt. Von dom yerschwundonen Acet
aldehyd wurden je tzt mehr ais 90°/o als Alkohol wicdergefunden. Fluchtige Sauren 
(z. B. Essigsaure) wurden nicht gebildet, dagegen nicht fluchtige Sauren, was durch 
Titration in  der Reaktionsmischung festgestellt wurde. D io  A c e t a l d e h y d u m 
s e t z u n g  i n  d e r  T r o c k e n h e f e  i s t  a l s o  k e i n e  r e i n e  A c e t a l d e h y d -  
d i s m u t a t i o n .  Parallel m it diesem Acetaldehydyerbrauch verlauft eine kraftigo 
Phosphorylierung der Glucose ohne gleiehzeitige C02-Entw. Der hierbei entstehende 
Ester h a t die Zus. einer M o n o p h o s p h o g ly c e r in s a u re .  — Fiir die Acetaldehydum
setzung im Trockenmuskel wurden in  dem untersuchten Falle analoge Verhaltnisse ge
funden. — Die Differenzen, die man zwischen Acetaldehydyerbrauch u. Methylenblaured. 
gefunden hat, werden nach den neueren Verss. iiber die Acetaldehydumsetzung in der 
Trockenhefe yerstandlich. Auf die Methylenblaured. iib t NaF-Zusatz einen ałmlichen 
EinfluB aus wie auf den Acetaldehydyerbrauch. — In  Abwesenheit yon Phosphat 
wird durch Trockenhefe, auch in  Ggw. von Glucose u. Hexosediphosphorsaure, der 
Acetaldehyd nicht angegriffen. In  diesem Falle kann Phosphat durch Arseniat ver- 
treten werden. Doch wahrend in Ggw. von Phosphat eino kraftige Phosphorylierung 
stattfindet, wird eino Abnahme der zugegebenen Arscniatmenge nie beobaehtet. — 
Auf die Brenztraubensśiuregarung iibt Fluorid oder Oxalat keinen EinfluB aus. (Ark. 
Kemi, Minerał. Geol. Serie A. 10. Nr. 7. 1—135. 1930.) K o b e l .

E 6. T ierphysio log ie.
E. Noble Chamberlain, Die Wirkmig von E x trak ten endokriner Driisen au f den 

Cholesteringehalt der Nebennieren. Mannliche Kaninchen wurden m it ScMlddriisc ge- 
fiittert. Sie nahmen stark  ab an Gewicht, dagegen nicht das Durchschnittsgewicht der 
Nebennieren, auch nicht dereń Cholesteringeh. — Piluitrininjektion hatte  keinerlei 
EinfluB. —  Instdinin)ektion dagegen bewiikte meist Abnahme des Cholesteringeh. 
der Nebennieren von n. 7,4 auf 4,5, oder pro kg n. yon 16 auf 9 mg nach Insulin. Dabei 
wurde das Auftreten yon Krampfen durch Zufuhr von Traubenzucker yerhindert.
Je  tiefer der Blutzucker sank, um so starker war der Verlust des Cholesterins in den 
Nebennieren. — Der Cholesteringeh. yon Blut, Leber, Milz anderte sich nicht. (Journ . 
Physiol. 69. Nr. 1. V II—V III. 17/3. 1930.) F. M u l l e r .

F. Rathery, R. Kourilsky und S. Gibert, Die Fruhverd?u!erungen des Leber- 
und Muskelglykogens beim normalen und mit Phlorrhizin behandelten Hund unter dem 
Einflup von Insulin. (Vgl. C. 1930. I. 2116. 2751.) Phlorrhizininjektion nach yoraus 
gegangenem Hungern bringt starker noch ais Pankreasentfernung Leber- u. Muskel-
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glykogen zum Schwinden. Insulin sorgt dann fur Auffiillung der Leberglykogendepots, 
wahrend im Muskel Glykogen weiter verm indert wird. (Compt. rend. Soc. Biol. 103, 
474—75. 21/2. 1930.) Op p e n h e i m e r .

T. A. Hughes und D. L. Shrivastava, Versuche an der vergro^erten Malaria- 
milz. I . Wirkung des Adrenalina auf das Blutbild. Die K ontraktion der yergroBerten 
Milz bei Malariakranken nach subcutaner Injektion von 1 ceru Adrenalin (1: 1000) 
braehte bei ehron. Leiden keine oder nur sehr geringe Vermehrung der roten B lut- 
korperchen. Bei akuten Leiden war diese Yermehrung wenig starker. Der Injektion 
folgte stets eine Leukozytosis; Monozyten u. groBe Lymphozyten waren am auf- 
fallendsten yermehrt. (Indian Journ. med. Res. 17. 651—55. Jan . 1930. Lahore, 
Departm. of Clin. Med. K ing Edw ard Med. Coli.) W a d e h n .

T. A. Hughes und D. L. Shrivastava, Versuche an der vergróperten Malaria- 
milz. I I .  Wirkung von intravenóser und oraler Zufuhruńg von Chinin au f das Blutbild. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Intravenóse Injektion von Chininhydroehlorid verursacht Lcuko- 
zytose sehr ahnlielier A rt wie nach Adrenalin, anfanglich Verminderung der roten 
Blutkorperchen, spater Riickkehr zur Norm u. dariiber hinaus Vermehrung der roten 
Blutkorperchen. Ferorale Chiningaben wirkten auf die Leukozyten wie die "intra- 
venósę Verabfolgung; es erfolgte ein geringer Anstieg der Erythrozyten. Bei gleich- 
zeitiger Zufiihrung von Alkali war die Vermehrung yon weiBen u. roten Blutkdrperchen 
sehr ausgesproehen. (Indian Journ. med. Res. 17. 657—65. Jan . 1930. Lahore, 
Departm. of Clin. Med. King Edw ard Med. Coli.) W a d e h n .

Max Bomer, Ober die Wirkung einiger Krampfgifte au f Blulzucker und Blut- 
milchsaure. Nach Pikrotoxin u. Santonin (vgl. F u J ll ,  C. 1928. I I . 1115) u., wie 
nachgewiesen wird, nach Cardiazol u. — aber n icht regelmaBig — nach Cocain 
kommt es, unabhangig von den auftretenden Krampfen, zum Anstieg von Milch-. 
saure u. Zucker im B lut des Kaninchens. Ob die durch die genannten Stoffe 
bedingte, zum Teil erwiesene, zum Teil noeh nicht untersuehte Wrkg. auf die 
.4(żre?MziiłJausschuttung die Ursache der Blutveranderungen ist, muB offen bleiben. 
Auf Hexelon, Strychnin u. Coffein t r i t t  kein Milchsaureanstieg ein. Die Blut-. 
zucker kur ve verliiuft unabhangig yon den Milchsaurewerten. Beim Coffein trifft man 
auf die bekannte Coffeinhyperglykamie; beim Strychnin ergeben sich ungesetzmiiBige 
Schwankungen, beim Hexeton ist kein Blutzuckeranstieg zu beobachten. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 149. 247—56. Marz 1930. Munster, Univ., Pharm ak. Inst.) O p p .

Harold John Channón und George Arthur Collinson, Blutfett. I. Gewinnung 
und allgemeine Charakterisierung. Oxalatblut wurde in die 3-faehe Menge A. gegossen 
u. nach Stehen filtriert, das EiweiBgerinnsel im Soxhletapp. m it A. extrahiert. Die 
yereinigten Riickstande enthalten nennenswerte Mengen N-haltiger Stoffe. — Wenn 
man den P-Geh. des Fettes auf Lecithin yerrechnet u. den Cholesterinestergeh. auf 
Cholesterinstearat, so kommt man zu Zahlen, die den erhaltenep Fettsauremengcn 
etwa entsprechen. Es scheinen also nicht auBerdem Glyceride in nennenswerten Mengen 
yorhanden zu sein. (Biochemical Journ. 23. 663—75. 1929. Leeds, Univ., Dept. of 
Exper. Pathol. and Cancer Res.) F . M u l l e r .

George T. Lewis, Theodore E. Weichselbaum und Joseph L. Mc Ghee, 
Wirkung von auf elektrolytischem Wege rein dargestellten Metallen auf die Blutfarbstoff- 
regeneralicm bei anamischen weifien Ratten. Cu, Co u. Fe wurden elektrolyt. rein er- 
halten. Mn konnte nur durch Fallung Fe-frei erhalten werden. Es wurde pro Tag 
von Fe-N itrat 0,5 mg Fe, von den Chloriden von Cu, Co u. Mn 0,1 mg Metali yerfuttert. 
Es ergab sich durch Zugabe yon reinem Fe keine Blutfarbstoffregeneration bei m it Milch 
gefutterten anam. weiBen R atten, dagegen bewirkte Cu m it Fe zusammen Blutfarbstoff
regeneration. Mn u. Co waren auch m it Fe zusammen gegeben wirkungslos. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 27. 329—31. Jan . 1930. Gra, Emory Univ., Lab. of Biochem.) F. Mu.

Hans Schlossmann, U ber den Stoffwechsd von Lymphocylen. Der Stoffwechsel 
von Lymphocyten wird m it Hilfe der WARBURGschen Methodik erneut bestimmt. 
Der 0 2-Verbraueh menschlicher Lymphocyten (davon 80% Lymphoblasten) betragt 
in  Citratringerlsg. 10 bis 14 emm pro mg Trockengewicht u. Stde. (Biochem. Ztschr. 
219. 463—67. 25/3. 1930. Dusseldorf, Pharmakolog. Inst. d. Medizin. Akad.) SiMON.

H. Vincent, Antitoxische Wirkung des Nalriumsalicylats und einiger subslituierter 
Berwate auf Tetanustoxin. (Vgl. C. 1928. II . 262.) W ird ein erwachsenes Kaninchen 
alle 5 Tage durch Injektion des Salicylalloxinkomi)\excs vorbehandelt, dann ertrag t 
es nach otwa 3 Monaten todliche, spater auch menrfach todliohe Mengen des reinen 
Toxin8. Organ. Salicylate von Pyramidon, Piperazin, Urotropin, bzw. ihre Toxin-
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komplexverb., oder die Thiosalicylal- u. Dithiosalicylalverb. crwiescn sich nicht wirk- 
samer. Gan7, unwirksam war Salicylałantbpyrin. Einzig das Dijodnatriumsalicylal- 
loxin war wirksamcr. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 747—48. 14/3. 1930.) Opp.

Werner Jadassohn, Sensibilisierung der Haut des Meerschweinchens auf Phenyl- 
hydrazin. Es gelang Vf., Meerschweinchen durch einfaches Bcpinsoln m it Phenyl- 
hydrazin, lokal u. an entfernter Stelle, auf 10%ig. alkoh. Lsg. zu sensibilisieren. 
(Klin. Wchschr. 9. 551. 22/3. 1930. Ziirieh, Dermatolog. Klinik.) F r a n k .

M. Adant, Bedeutung des Benzolkerns fu r  die Spezifitat der Azoprołeine. Ersatz 
des Anilinmolekiils der Azoproteine durch Benzidin oder a-Naphthylamin bedingt 
keine Veriinderung in der Spezifitat der Antikorper. Die diazoticrten Antigene ver- 
halten sich in Ggw. ihrer eigenen Antikorper genau so wio in Ggw. der Antikorper, 
dic den Antigenen m it einem anderen aromat. Kern zugehóren. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103. 539—40. 21/2. 1930. Louvain, Baktcriol. Lab. d. Univ.) O p p e n h e i m e r .

M. Adant, Bas Azoprotein: Gelatine-Anilin. (Vgl. vorst. Ref.) Diazotiertes 
Anilin wird m it Gelatinelsg. zusammengebracht, u. mit diesem Korper werden Kaninchen 
behandelt. W ahrend Gelatine keine Antigeneigg. besitzt, wenigstens soweit es die 
Priicipitine betrifft, kann gezeigt werden, daB das Serum des behandelten Kaninchens 
sowohl Gelatine, wie sein eigentliches Antigen pracipitiert. (Compt. rend. Soc., Biol.
103. 541— 43. 21/2. 1930. Louvain, Bakt. Inst. d. Univ.) O p p e n h e i m e r .

Robert Debre, R. Goiffon und S. Yoshimatsu, Die Hamsaure im Sauglings- 
urin. (Vgl. G o if f o n , C. 1928. II. 1229.) Die Beziehungen zwischen Hamsaure- u. 
IIarnstoffausscheidung gehorchen bestimmten GesetzmaBigkeiten. Man orhalt eine 
hyperbol. Kurve, wemi auf der Ordinate der Harnsaure/Harnstoffquotient, auf der 
Abszisse die Harnstoffkonz. aufgetragen wird. Daraus leitet sich auch die Konstanz 
der Harnsaurekonz. ab; beim Saugling annahernd 1,2 g/1000 ccm, wahrend beim Er- 
wachsenen 0,55 gefunden wurde. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 994—97. 3/1. 1930.) Opp.

H. K. Barrenscheen und G. DeirAcąua, Ober das Reduktionsvermdgen des 
Harns. Die das Red.-Vermógen des n. Harns bedingenden Farbstoffe konnen aus 
alkoh. Lsg. durch methylalkoh. B ary t in Form eines amorphen Ba-Salzes niedcr- 
geschlagen werden. F iir diese Farbstoffgruppe charakterist. ist die Red. von FeCl3- 
Ferricyanid (vgl. C.1929. I I . 1174) u. ammoniakal. Ag-Lsg. Die intensive Nitroprussidrk. 
u. die starkę Jodazidrk.' (nach F e i GL) weisen auf die Ggw. freier Sulfhydrylgruppen 
hin. Zur exakten Best. des Red.-Vermógens des Harns dient eine in Anlehnung an ein 
Verf. von F o l in  ausgearbeitete colorimetr. Methode. Der Red.-W ert des Harns 
wird in mg Berlinerblau ausgedruckt. Bemerkenswert ist seine Konstanz bei n. stoff- 
wechselgesunden Individuen. EiweiBreiche Ernahrung bewirkt eine Zunahme von 
27%, bei reiner Gemiise-Obstdiat kann der Abfall bis zu 24% betragen. Formaldehyd 
setzt das Red.-Vermogen betrachtlieh herab. Das Verh. dieses auf die Ggw. freier 
SH-Gruppen zuriickzufuhrenden Anteils wird unter verschiedenen physiolog. Be- 
dingungen untersucht, es ergibt sich eine noch starkere Beeinflussung durch eiweiB- 
reiche Ernahrung. Die fiir das durch Formaldehyd unterdruckbare Red.-yermógen 
ermittelten Berlinerblauwerte werden auf Schwefel umgerechnet, wobei sich eine 
auffallige Obereinstimmung m it den Werten fiir Urochrom-S zeigt. (Biochem. Żtschr. 
219. 297—319. 25/3. 1930. Wien, Univ., Inst. f. angew. medizin. Chemie.) S im o n .

— , Neue Arbeiten iiber V itam inA . Zusammenfassender Bericht iiber den gegen- 
wartigen Stand der Vitamin A-Forschung, insbesondere iiber die Beziehungen zwischen 
Carotinoiden u. Vitamin A. (Naturę 125. 428—30. 15/3. 1930.) B e r g m a n n .

N. Bezssonoff, Vitamiń A  und Carotin. Vf. weist auf Grund von Futterungs- 
verss. auf die Unwahrscheinliehkeit der Annahme hin, daB Vitamin A Carotin sei. Da- 
gegen sprechen auch gewisse Beobachtungen von E u l e r  an der Farbrk. m it SbCl3 u. ahn- 
liche. Auch dio Annahme, daB e i n  Carotin in der Pflanzc Vitamin A-Wrkg. habe, ent- 
spricht nicht allen Tatsachen. Man kann z. B . annehmen, daB Carotin u. Vitamin A eine 
Molekularverb. geben. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 529— 32. 14/2. 1930.) B e r g .

M. Javillier und L. fimerique, tlber die Vilaminwirkung des Carotins. In  der 
bestehenden Kontroverse iiber die Vitamin A-Wrkg. des Carotins weisen Vff. darauf 
hin, daB ein etwa 40 Jahre altes Carotinpraparat yon A r n a u d , das unter H  auf- 
bewahrt war, noch eine ganz betrachtliche W irksamkeit (in Dosen von weniger ais 
1/  mg pro Tag u. Ratto) aufwies. Damit is t nicht ausgeschlossen, daB Carotin 
nicht selbst wirksam ist, sondem die W irksamkeit einem Begleitstoff zukommt. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 655—57. 10/3. 1930.) B b r g m a n n .
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Hans v. Euler und Margareta Rydbom, Zur Kenntnis der Vitaminwirkmigen von 
Carotin. W ahrend dio Vitamin A-Wrkg. von Carotin sichergestellt ist, ist es nicht mehr 
moglich, m it Hilfe von SbCl3 das Vitamin A nachzuweisen odor zu bestimmen, da dio 
meisten m it SbCl3 die P arbrli. gebenden Polyene koine Vitaminwrkg. zeigen. Die nega- 
tiven Ergebnisse m it Xanthophyll bei R atten  sind auf unvollstandige Resorption des 
Polyens zuriickzufiihren, da Hiihner (die ja  an Griinfutter, also xanthophyllhaltige 
N ahrung gewohnt sind) auf Xanthophyll ebenso reagieren wie auf Carotin. — Subcutane 
Injektion yon Carotin is t fast yollig wirkungslos. — Bei Verss., ob es spezif. mannliche, 
dem Lutein der Ovarien entsprechende Carotinoide gibt, wurde festgestellt, daB Fisch- 
spermatozoen zwar Carotinoide enthalten (vorwicgend Xanthophyll), doch is t ihr 
Geh. geringer, ais der des Rogens bei entsprechenden weiblichen Fischen. — In  Liliaceen 
sind die weiblichen Sexualzellen arm  an Carotinoiden, ebenso die Zellen von Alnus 
glutinosa. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Serie B  10. Nr. 10. 1— 6. 31/3. 1930. Stock- 
holm, Univ.) B e r g m a n n .

A. C. Fraser, Einftu/3 des bestrahlten Ergosterins au f die weiflen Blutzellen des 
Kaninchens. Tox. Dosen bestrahlten Ergosterins (per oral gegeben) scnken die Zahl 
der Lymphocyten u. vermehren die neutrophilen u. moncytaren Zellen. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 103. 461— 62. 21/2. 1930. Paris, Inst. P a s t e u r .) O p p e n h e i m e r .

J. B. Lindsey und J. G. Archibald, Mineralstoffzulagen fu r  Milchkiihe. Die 
Verss. m it einem Gemisch von 80%  C aH P04 u. 20%  CaC03 ergaben eine betracht- 
liche Gewichtszunahme bei den behandelten Kiihen, aber nur geringen EinfluB auf 
jungę Kiihe u. Farsen, sowie auf die Milchproduktion, die Zus. der Milch u. die Fort- 
pflanzungsfahigkeit der Tiere. Es is t wohl anzunehmen, daB der Organismus der 
K uh uber eine groBe Reserye an CaO u. P 20 5 yerfugt. (Journ. Dairy Science 13. 
102—16. Marz 1930. Amherst, Massachusetts Agric. Experim. Station.) G r o s z f e l d .

C. L. Roadhouse und J. L. Henderson, Der Em flufi von Melasse und Natrium- 
chlorid bei der Milchfiitterung auf den Lactose- und Chloridgehalt sowie auf den Geschmack 
der Milch. (Vgl. C. 19 3 0 -1. 1237.) Der Zusatz yon Melasse in Mengen von 5— 6 Pfund 
taglich zu einer Grundration von Getreide u. Alfalfaheu fur zwei Kiihe erhohte den 
Lactosegeh. der Milch nicht. Ebenso bedingte ein taglicher Zusatz von 2,5—3,6 Unzen 
NaCl taglich keinc abnorme Erhóhung des Chloridgeh. der Milch. Im  allgemeinen 
entspricht der Geschmackswert der Milch dem Lactosegeh., m it dem er steigt u. fallt. 
Umgekehrt steigt bei Sinken des Geschmackswertes u. des Lactosegeh. der NaCl-Geh. 
(Journ. Dairy Science 13. 117— 23. Marz 1930. California, Univ.) G r o s z f e l d .

Charles George Lambie und Frances Agnes Redhead, TJntersuchungen iiber 
den Kohlehydratstoffwechsel. VI. Die antagomistische Wirkung von P ituitrin und Adrenalin 
auf den Kohlehydratstoffwechsel m it besonderer Beriicksichtigung des Gaswechsels, des 
anorganischeii Blulphosphats und des Blutzuckers. (V. vgl. C. 1929. I I .  2693.) (Bio
chemical Journ. 23. 608—23. 1929. Edinburgh, Royal Infirm ary, Clin. Res. Lab., 
Royal Coli. of Physic., Res. Lab.) F . Mu l l e r .

Ugo Lombroso und Salvatore di Frisco, Uber den Stickstoffstoffwechsel.
I. Konnen die Ammoniaksalze bei der Emahrung der wei/3en Ratte die Eiweifikórper 
ersetzenl Calor. ausreichend, N-frei oder m it Casein u. Vitaminen ernahrte R atten  
scheiden den m it NH4-Citrat angebotenen N  nicht restlos aus. Sio bleiben auf ihrem 
Gewicht stehen, u. die Gesamtanalyse ergibt einen N-Reichtum, der dem Gewicht 
entspricht. Die nicht ausgeschiedene N-Menge laBt sich jedenfalls nicht mehr finden, 
muB also den Organismus auf unbekannten Wegen verlassen haben. (Arch. In t. Physiol. 
32. 22—39. 5/3. 1930. Palermo, Kgl. Univ., Physiol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Ugo Lombroso und Salvatore di Frisco, Uber den Stickstoffstoffwechsel.
I I .  Reziehung zwischen dem au-sgeschiedenen Stickstoff von Hungerratten und dem Stick-
stoffverlust im  Organismus. (Vgl. vorst. Ref.) Der N-Verlust im Organismus der 
hungernden R atten  ist, wie die Analyse des Gesamtticres nach AbsehluB der Hunger- 
periode zeigt, viel groBer, ais dio Harn- u. Faecesanalysen angeben. Das Defizit kann 
70%  ubersteigen. Auch im Hunger ohne NH4-Salzeinnahme verschwindct somit N 
in einer noch nicht erforschten Form u. unerforschtem Weg. (Arch. In t. Physiol. 32. 
40— 47. 5 /3 .1 9 3 0 .)  O p p e n h e i m e r .

Salvatore di Frisco, Uber den Stickstoffgehalt des Gesamiorganismus weifier
Ratten in  der Norm und im  Hunger. (Vgl. vorst. Ref.) Der N-W ert n. R atten  ist, be-
zogen auf das Gewicht der Tiere insbesondere, wenn der Fettgeh. berucksichtigt wird, 
wie T e r r o in e  angibt, auffallend konstant (3 ,6—4,0% )- Im  Hunger bleibt die Kon- 
stanz erhalten, die W erte liegen nur um etwa 10%  hóher. Ursache dieser Steigerung
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scheint dio groBere Rcsistenz der H aut zu sein, dio dam it eino A rt N-Depot darstellt. 
(Arch. In t. Physiol. 32- 48—54. 5/3. 1930.) O p p e n h e i m e r .

L.-M. Pautrier und A. Diss, Die Bedeutung der Mitochondrien fu r  die Bildung 
des eiseiihalligen Pigments. Histolog. Unters. uber die //amasitZenmblagerungen. 
(Compt. rend. Soo. Biol. 102. 1059—60. 3/1. 1930. StraBburg.) O p p e n h e i m e r .

W. F. von Oettingen und Torald Sollmann, Die Bildung organischer Sauren 
durch den ausgeschnittenen Dann. In  LoCKE-Lsg. (0,1%  Glucose) gebrachter Diinn- 
darm verursachte die Bldg. von organ. Sauren. Diese Umwandlung der Glucose wird 
hauptsachlich durch Darmbakterien verursacht. (Journ. biol. Chemistry 85. 245—50. 
Dez. 1929. Cleveland, Departm. of Phnnnacol. School of Med., West. Res. Univ.) W a d .

D. Simici, M. Popesco und R. Cocheci, Untersuchungen iiber den Ursprung des 
Urobilin im  Organismus und uber die Patliogenese der Uróbilinurie im  Verlauf des 
kalarrhalischen und Salvarsanikterus. Da die Unterss. Falle ergeben haben, in  denen 
Urobilin nur im Urin aber in  keiner andern Kórper-Fl. (Blut, Duodenalsaft) gefunden 
wurde, wird der renalen Entstehung des Urobilins eine groBe Bedeutung beigemesson. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 153—55. 18/10.1929.) O p p e n h e i m e r .

D. Simici und M. Popesco, Die Beziehungen zwischen der Bilirubinlconzentration 
im  Blut und der Entstehung der Uróbilinurie im  Verlauf des kalarrhalischen und Sal- 
varsaniklerus. (Vgl. vorst. Ref.) Die Uróbilinurie ist ein fast konstantes Symptom im 
Verlauf der genannten Ikterusformen u. sie t r i t t  auf, sobald Bilirubin im B lut auf 
ca. 0,33 pro Liter Serum abgestiegen ist. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 156—57. 
18/10. 1929.) O p p e n h e i m e r .

Wilhelm Blume, Studim  zur rergleiclienden Pharmakologie des Zentralnerven- 
syslems. I. Untersuchungen an Krebsen. I I . Untersuchungen an Fischen. Pharmako- 
analyse der Wrkgg. von Strychnin, Phenol an verschiedenen Krebsarten u. Fischen. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149. 129—85. 186—210. Marz 1930. Bonn, Pharmakol. 
Inst.) O p p e n h e i m e r .

U. G. Bijlsma und L. W. van Esveld, „Campherlosung Hdchsi“ und Didthylin. 
Inhaltlich ident. m it der C. 1930. I. 256 referierten Arbeit. (Mededeelingen Rijks- 
Inst. pharmaco-therap. Onderzoek 1929. 376—83. Beilage zu Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde. Leiden.) G r o s z f e l d .

H. Thiers und P. Croizat, Sensibilisierung gegenuber intravends appliziertem 
Quecksilbercyanid ( Urlicaria); Ubertragung auf ein Meerschweinchen. Nach intra- 
cardialer Injektion von Serum eines Kranken, der nach intravenóser therapeut. be- 
dingter Hg(CN)2-Injektion jedesmal m it schwerer Urticaria reagiert, kommt es auf 
Hg(CN)2-Injektion beim Meerschweinchen zu Erscheinungen, die auf eine passive 
Ubertragung der Empfindlichkeit schlieBen lassen. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 
794—95. 14/3. 1930.) O p p e n h e i m e r .

Stanislaus A. Szurek, Wirlcung und Vorteile von gluconsaurem Ca bei Ver- 
. wendung ais Therapeulikum. Zur Verhutung der Tetanie parathyreoidektomierter 
Hunde is t Ca-Gluconat ebenso geeignet wie Ca-Lactat, doch scheint das Gluconat 
leichter Diarrhoen herbeizufiihren. Dio subcutane oder intramuskulare Injektion einer 
10°/oig. Lsg. Ca-Gluconat (S a n d o z ) wird fast anstandslos ertragen, wahrend die In- 
jektion einer 5%ig- Lactatlsg. zu schweren Entzundungen u. Nekrosen fiihrt. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 26. 773—76. Juni 1929. Chicago, Physiol. Lab. Univ.) W a d e h n .

M. Bernard Brahdy und I. H. Scheffer, Die Behandlung der ahuten epidemischen 
Poliomyelitis durch intralumbale Anwendung von Ephedrin. Vf. berichtet iiber intra- 
lumbale Anwendung von Ephedrin bei 10 schweren Fallen von akuter Poliomyelitis. 
Die M ortalitat der behańdelten Falle betrug 50%. die einer Kontrollserie von 12 schweren 
Fallen ohne Ephedrinbehandlung 75%. (Arch. intem al Med. 45. 102-—08. Jan. 1930. 
New York, W il l a r d  P a r k e r  Hospital.) B u r c h a r d .

Fernand Mercier und G. Valette, d-Pseudococain und l-Cocain. Vergleichende 
Untersuchungen iiber die Allgemeinanasthesie bei den Epinochm. (Vgl. auch C. 1930.
I. 2121.) Im  Mittel ist d-Pseudococain-HCl 2—2,5-mal so sta rk  anasthet. wirksam 
wie d-Cocain. Es horrscht also ziemliche Ubereinstimmung m it den Ergebnissen bei 
anderen Testobjokten (Fischen, Froschischiadicus, Hundelingualis). (Compt. rend. 
Soc. Biol. 102. 1016—18. 3/1. 1930.) O p p e n h e i m e r .

N. B. Dreyer, Die Wirkung der salinischen Abfuhrmittel au f den Dunndarm. 
Hypertonie u. die konsekutive Fl.-Vermehrung im Darm sind nicht die einzige Ursacho 
der Peristaltikerregung durch die abfiihrenden Salze. Auch der alkal. R k . kommt ein 
ursachlicher Anteil zu, wie Verss. mit jVa26'03-Zusatzen zu n. Salzlsgg. zeigten. Isoton.
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NaCl-, N a2SOi-Lsgg. haben keine Darmwrkg. Na-K-Tarlrat — ebenfalls isoton. — 
verstark t die Kontraktionen, N a2HPOt  u. MgSO4 den Tonus. Hyperton. Lsgg. ver- 
starken alle die Peristaltik; NaCl am schwachsten, die alkal. Lsgg. am starksten. Sub- 
cutane Salzinjektion (iso- oder hyperton.) sind wirkungslos. Intravenose Injektion 
hyperton. Lsgg. ru ft kurzdauernde Erregung hervor. Na2C03 dagegen hinterlaBt so- 
wohl isoton. wie hyperton. intravenós beigebracht, einen Erregungszustand des Darms 
von auffallonder Starkę u. Dauer. (Ar. In t. Pharmacodynamie The rapie 36, 435— 48. 
1930.) O p p e n h e i m e r .

L. Aschoff, Die Arteriosklerose (Arteriopathia de.fornw.ns). E in Erndhrungs- und  
Abnntzungsproblem. Inhalt eines Yortragcs. (Med. K linik 26. Beiheft Nr. 1. 20 Seiten.
1930. Freiburg i. B.) F r a n k .

Renzo Agnoli und Augusto de Barbieri, Die photodynamische EjrscKeinung in  
Beziehung zur Wirkung des Methylenblaus auf das isolierte Froschherz. Das iiberlebendo 
Froschherz zeigt bei Durchstromung m it methylenblauhaltiger Ringerlsg. im Dunkeln 
eine Zunahme, bei Belichtung eine Abnahme der Kontraktionsstarke u. -frequenz. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143. 46—56. Juli 1929.) K r e b s .

Otto Gessner, Uber: Uzara. I. Mitt. Uber die digitalisarlige Wirkung der Uzara- 
glykoside auf das Herz. Studium der Herzwrkg. von Uzaron (getroekneter Wurzel- 
ex tiak t), Uzarin. (kryst. Hauptglykosid), uzarinficiem Uzaron, U żaren (mikrokryst. 
Wurzelglykosid), Uzaridin (kryst. Aglykon des Uzarin), AnTiydrouzaridin (Spaltprod. 
von Ietzterem), Uzarenin (amorphes Aglykon des Uzaren) u. M utterlauge der Uzaron-, 
Tanninfallung. Der digitalisartige W rkg.-Charakter der Drogę wird festgestellt u. 
ais. sein Trager Uzarin ii. Uzaren naehgewiesen. Weniger deutlieh ist die digitalisartige 
Wrkg. von Uzaridin. Anhydrouzaridin u.. Uzarenin sind unwirksam. Yerglichen m it 
Strophanthin ist die Uzara-Herzwrkg. gering, so daB sie therapeut. wenig Bedeutung 
hat, ais Nebenwrkg. sich aber nur giinstig auswirken kann. (Arch. exp. Pathol. Pharm a
kol. 148. 342—52. Febr. 1930. Marburg, pharmakol. Inst. d. Univ.) Op p e n h e i m e r :

Otto Gessner, Uber Uzara. I I .  Mitt. Uber den Wirlamgsmećhanismus von Uzara 
bei glatlmuskeligen Organen, insbesonders am Darm. (I. vgl. vorst. Ref.) An mehre- 
ren glattmuskeligen Organen wird die tonusherabsetzende Wrkg._ von Uzarin u. Uzaren 
naehgewiesen. Der Angriffspunkt ist einmal die kontraktile Substanz selbst, an der 
in hoheren Konzz. reversible Lahmungen festgestellt werden, zum anderen die Eńdi- 
gungen des sym path. Nervensystems, wo es nicht zu einer unm ittelbaren Erregung, 
sondern zu einer Empfindlichkeitssteigerung gegen Adrenalin kommt. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 148. 353—68. Febr. 1930.) O p p e n h e i m e r .

D. Scherf und E. Zdansky, Uber die Beeinflussung der Herzgrófie durch Atropin, 
Adrenalin und Am ylnilrit. Die durch intravenose Injektion von 0,002 g Atropin 
orzeugte Frequenzsteigerung des Herzens h a t eine Verkleinerung des systol. u. diastol. 
Herzdurehmessers zur Folgę. Nach intravenoser Injektion von 0,05 ccm Ó,l0/oo'S' 
Adrenalinlsg. wurde in  der H alfte der Falle eine Verkleinerung des Herzens festgestellt; 
eine VergróBerung wurde nie beobaehtet. Nach Inhalation von A m ylnitrit verkleinerte; 
sich der Herzdurehmesser deutlieh. Im  allgemeinen geht die Verkleinerung der Freąuenz- 
abnahme parallel. (Wiener Arch. f. innere Bied. 16. 399—422. 1929. Wien, I. med. 
Univ.-Klin. Sep.) W a d e h n .

A. Mougeot und V. Aubertot, Wirkung der sulfat- und bicarbcmathalłigen Minerał- 
wasser auf das isolierte Herz von H elix pomatia. Sufiatwasser steigern den Tonus. Fiir 
diese Wrkg. ist das SO.,-Ion verantwortlich. Bei anderen Effekten (Chronotropie) 
spricht das entsprechende K ation oder das quantitative Verhaltnis der anwesenden 
Kationen entscheidend mit. Komplexer u. weniger iibersichtlich sind die Bicarbonat- 
wasser. Unterscheiden lassen sich hinsiehtlich biolog. Wrkg. die re la t ir  einfach zu- 
sammengesetzten Wasser m it wenigen Erdalkaliionen u. die komplexen an schwereren 
Kationen reicheren Wasser. E rstere nennen Vff. „Elaphometallische", letztere „Bary- 
metallische“ . (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 459—61. 21/2. 1930. Paris, Fac. de med. 
Labor. de therap.) Op p e n h e i m e r .

L. Haberlandt, Bemerkungen zur Arbeil ton K . Falirenkamp und H . Schneider-. 
„Vergleichende Untersuchungen m it einem ais Hormocardiol bezeichnelcn Herzhopnon- 
prdparal und einem neuartigen Muskelextrakl“. (Vgl. C. 1930. I. 857.) Erwiderung. 
(Med. K linik 26. 317— 18. 28/2. 1930. Innsbruck u. Cannstadt.) F r a n k .

Willy Kónig, Herzarbeit ohne Sauerstoff. IV. Mitt. Die Bedeutung der Śchild- 
driise fu r  die Herzmitielwirhmg. (III. vgl. C. 1928. I. 2424.) (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 134. 29—:35. 1928. Munster i. W., Westf. Wilhelms-Uniy.) P f l u c k e .
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Hermann Casser, Hcrzarbeil ohne Sauerstoff. V. Mitfc. Hemmung der Blaumure- 
wirkung durch Diozyaceton und Olycerinaldehyd. (IV. vgl. K ó n ig , vorst. Ref.) Mit 
1/ t000-m°l. KCN yergiftete Frosohherzen konnen durch Zusatz von 0,002—0,1%  Glycerin- 
aldehyd oder Dioxyaceton wieder zur vollon Funktion (Hubhóhe u. Schlagzahl) gebracht 
werdon. Durch Ó2-Entzug (N-Atmosphare) geschiidigte Herzcn lassen sich durch 
die genannten Stoffe nicht roparieren, auch dann nicht, wenn Mctliylenblau (ais Donator- 
u. Akzeptorsubstanz) beigefiigt wurde. Da die Atmungshemmung durch KCN bei 
Vogelerythrocyten durch Dioxyaceton u. Glycerinaldehyd ebenfalls beseitigt wird, 
ist m it Sicherheit anzunehmen, daB es sich am Ilerzen urn einen chem. Entgiftungs- 
vorgang u. zwar um Cyanhydrinbldg. handelt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149. 
240—46. Marz 1930. Munster, Univ. pharmak. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Harold Taylor, Die Alembewegungen bei rerschieden starker Blausaurevergiftuvg. 
Es wurden m it Glycerin schreibende Tambouren am Brustkorb u. am Bauch von Katzen 
angebracht u. HCN aus Gasgemischen atmen gelassen (Narkose duich Chlf. oder 
Chlf.-A.). Bei Kaninchen wurde Luminalnatrium u. dann Chlf. verwendet. —  Die 
Wrkg. von HCN entsprach bei Katzen etwa der sukzessiven Ausschaltung verschiedencr 
Teile des Hirnstammes. Bei ihnen ist der die Atmung erregende (,,pneumotaxic“ ) u. 
der Apnoe erzeugende („apneustic") Teil des Atemzentrums nicht durch sukzessive 
Ausschaltung u. auch nicht durch HCN gesondert zu beeinflussen. Beim Kaninchen 
gilt das gleiche fiir HCN, obwohl diese Mechanismen getrennt existieren. Bei Kaninchen 
gelang es fast niemals, durch HCN Apnoe zu erzielen. Es ist das gleiche wie 
bei Kaninchen m it „schnappender Atmung“ , bei denen t)berventilation auch keine 
Apnoe erzeugt. Bei der K atze dagegen iindert sich diese schnappende Atembewegung 
durch kunstliche Ventilation. Dementsprechend bewirkt Atmung von HCN-Gemisch 
Bcruhigung der Atembewegungen. — Durchschneidung der Vagi scheint das Auftreten 
von Apnoe durch HCN zu begiinstigen. (Journ. Physiol. 69. 124—34. 17/3. 1930. 
Cambridge, Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

E . Troise, Giflwirkung von Latrodectus mactans. (Vgl. C. 1929. I. 772.) Im 
Vordergrund der Vergiftungsbilder stehen die zentral bedingten generalisierten Krampfe 
(Verss. am Hund u. dessen Organen). (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 1097—98. 3/1.
1930. Buenos-Aires, Med. Fak. physiol. Inst.) Op p e n h e i m e r .

I. Fleckel und I. Tschernow, Zur Fruhdiagnose der Bleivergifiung. Auf Grund 
ihrer klin. Beobachtungen halten Vff. es fiir berechtigt, den gesteigerten Reticulo- 
cytengeh. im Blut nicht nur ais konstantes Zeichen in ausgepragten Fallen von Pb- 
Vergiftung, sondern auch ais eines der fruhesten diagnost. Saturnismussymptome, 
welches haufig noch vor Auftreten anderer Symptome der Bleianamie naehweisbar 
ist, zu betrachten. Diese Erscheinung stellt ein iiberaus empfindliches Reagens fiir 
den funktionellen Zustand des erythropoet. Systems des Knochenmarks dar. Um 
die durch Pb-Veigiftung hervorgerufene Stórung des physiolog. Gleichgowichts wieder 
herzustellen, nutzt das Knochenmark die kompensator. Móglichkeiten des erythro- 
poot. Systems aus, indemfes ins peripher. Blut eine gesteigerte Menge jungor Erythro- 
cyten sendet. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 17. 65—74. Miirz 1930. 
Mińsk, Inst. f. Erfoischung d. Beiufserkrankungen.) F r a n k .

J. Speransky und R. Sklianskaja, Zur Frage vom Wesen der Bleivergiftung; 
Knochenmarkveranderungen bei experimentel!er Bleivergiftung. Verss. an Meer- 
schweinchen. Bleiw'ei/3vergiitxmg yerursacht bei diesen Tieren einen Reiz des erythro- 
genen u. des leukogenen Systems im Knochenmark, wobei ersteres weit starker reagiert. 
Die In tensitat, m it der das erythrogene System bei Meerschweinchen auf Pb-Ver- 
giftung reagiert, is t von der eingefuhrten Pb-Dosis u. von der Lange der Vergiftungs- 
periode abhangig. Es ergaben 160 mg BleiweiC taglich pro 1 kg Tier =  fast keine 
Rk., 120 mg =  mittelmafiig starkę Rk., 70 u. 35 mg =  die Rk. nimm t je nach der 
Vergiftungsdauer an In tensitat zu, die schlieBlich recht hoch wird. Die quantitativen 
Veranderungen nach Pb-Vergiftung zeigen sich in einer Zunahme der % -Zahl der 
Erythroblasten im Knochenmark, bis iiber 60%- Die qualitativen Veranderungen 
bestehen in einer Zunahme der %-Zahl der Mikroblasten, besonders wird die %-Zahl 
der basophilen Makroblasten u. der Proerythroblasten vermehrt. Bei starker erythro- 
gener Markrk. w ird bei Meerschweinchen extramedullare Erythropoese beobachtet. 
Nach Injektion therapeut. As-Dosen u. nach AderlaB entsteht bei Meerschweinchen 
ebenfalls eine erythrogene Rk. im Knochenmark, die % -Zahl der Erythroblasten 
nim m t dabei zu, auch die Zahl der Makroblasten ist yermehrt. Bei Pb-Vergiftung
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g ibt es eine enge Verb. zwischen den Yeranderungcn des Blutes u. denen des Knochen- 
marks. (Folia H aem at. 36. 289—315. 1928. Moskau, Inst. f. Arbeitsschutz. Sep.) F k .

J. R. Petroff. Untersuchungen iiber das Verhalten des Bluidrucks und der Herz- 
tdtigkeit bei Bleitergiflung. Chroń. Einatmung kleinster Pb-Mengen (Bleimennigstaub) 
fiihrt zu typ. Pb-Vergiftung, die in den ersten Stadien durch Hypertonie, Hyperglykamie 
u. Hypercholesterinamie gekennzeichnet ist u. m it einer Erregbarkeitserhóhung des 
vegetativen Nervensystems vermutlich zusammenhangt. Spater treten  starkę Blut- 
druckschwankungen auf, u. fiir das 3. Stadium ist eine ausgepragte Hypertonie charak- 
teristisch. Wiedersprechende Angaben der L itera tur sind durch die verschiedenen Stadien 
u. zu kurzfristige Beobachtungen zu erklaren (Verss. an Kaninchen). (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 148. 330—41. Febr. 1930.) Op p e n h e i m e r .

M. Nedok, Beitrag zur Atiologie der Ble.ivergijtung. Vf. m aeht auf die Schadlich- 
keit der Verwendung von Bleirohren in der Obstpressc sowie auf das Vork. von Pb- 
Vergiftungen durch Obstmost bei Verwendung von Bleirohien aufmerksam. (Wien. klin. 
Wchschr. 43. 427—28. 3/4. 1930. H artborg [Steiermark], Allgem. K rankenh.) F r a n k .

Walter Arnoldi, Quecksilberintoxikationen im  Laboratorium. Vf. w arnt vor 
dem leichtfertigen Umgehen m it Hg im Laboratorium . Die Symptome der Hg-Ver- 
giftung u. ihre therapeut. Behandlung werden aufgefiihrt. (Med. W elt 4. 293— 94. 
1/3. 1930. Berlin.) F r a n k .

Marcel Garnier und J. Marek, Veranderungen der Giftigkeił ton Urannitrat 
bei subcutaner Injektion am Kaninchen. (Vgl. C. 1928. I I . 2041.) Die angegebene 
letale Dosis ist nicht immer zutreffend. Schon bei 0,001 g/kg g ibt es tódliche Aus- 
gange der Vergiftung, umgekehrt ertragen Tiere auch das Mehrfache von 0,003 g/kg. 
Ursache der Variationen unklar (Geschlecht der T iere?; Tem p.?; Saison?). (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102. 978—81. 3/1. 1930.) O p p e n h e i m e r .

N. W. Lazarew und S. N. Kremnewa, Bemerkungen iiber die, Giftigkeił der 
Dampfe des Cyclopentans und seiner Homologen. Vergleichęnde Giftigkeit (n-Hexan =  1; 
vgl. Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 143. 223; C. 1929. I I . 1712) nach Molkonzz., welche 
bei Mausen Seitenlage hcrvorrufen: n-Pentan 0,33, n-Heptan 2,9, n-Octan 3,8, Cyclo- 
petilan 0,8, Methylcyclopentan 0,8, Athylcyclopentan 2,8, Propyle yclopentan 4,1, Cyclo- 
hexan 2, Methylcyclohezan 3,2, Athylcyclohezan 8,9, Dimelhylcyclohexan 5,8. Letale 
Konzz.: n-Penian <  0,4, n-Hexan  1, n-Heplan 2,1, n-Octan <  3, Cyclopentan 1, Methyl- 
cyclopentan 1,2, Athylcyclopentan 3,4, Propylcyclopenlan 3,5, Cyclohexan 2, Methyl
cyclohezan 3,4, Athylcyclohezan 5,1, Dimethylcyclohexan 6,3. Danach stehen Cyclo- 
pentan u. seine Homologen in der W irkungsstarke auf das GroBhirn nahe den n. KW- 
stoffen der Methanreihe m it gleicher C-Zahl. Nach der W irkungsstarke auf das Atem- 
zentrum (Tod) stehen die Polymethylen-KW-stoffe m it Funfring zwischen den KW- 
stoffen der Methanreihe u. dem Cyclohexan m it Homologen. (Arch. exp. P a tho l. 
Pharmakol. 149. 116—18. Marz 1930. Leningrad, Inst. f. Arbeitshyg.) P. W o l f f .

W. R. H. Kranenburg, Akute Kohlenoxydvergiflung m it verschiedenem klinischen 
Bild. In  einer Nervenkrankenanstalt gelangte in der Nacht CO aus dem Keller fiir 
die Zentralheizung durch Offnungen in den Wanden in diei Zimmei von Pflege- 
schwestern. Alle drei Falle ernsthaftei CO-Vcrgiftung zeigten ein verschiedenes 
Krankheitsbild. Im  eisten Falle tiefes Koma, im zweiten eine Psychose, im dritten  
halbseitiger Spasmus u. doppelseitige Parese. Therapeut. bewahrte sich Inhalation 
eines 0 2-C02-Gemisches. Alle Schwestern kamen zui Genesung. (Zentralblatt Gewerbe- 
hygiene Unfallverhut. 17. 73. Marz 1930. Niederlande, Arbeitsinspektion.) F r a n k .

Fr. Koza, Die Kohlenoxydvergiftung und dereń neuartige Therapie m it Bestrahlung. 
U ltraviolette Strahlen in Kombination m it ausgiebiger Anwendung von 0 2 erwiesen 
sich ais wirksame MaBnahme bei Behandlung der CO-Vergiftung. (Med. K linik 26. 
422—25. 21/3. 1930. PreBburg, Univ.) F r a n k .

Leu, Rauchvergiftungen, dereń Werden und Wesen. Schilderung der Rauchgas- 
vergiftungen u. ihrer vielseitigen Erscheinungsformen. (Gasmaske 2. 1— 12. Febr.
1930. Berlin.) F r a n k .

Mauriee Perrin. und Alian Cuśnot, Beitrag zum Studium der anagotoxischen 
Fahigkeiten der Mineralwasser. Es w ird der EinfluB von 44 verechiedenen Quellwassem 
auf die Giftwrkg. von KC N , Hg(CN)z, Na^AsOf, HgCl2, Carbolsaure, Eserinsulfat, 
Pikrotoxin u. Pilocarpin-HCl an Culexlarven studiert. Es tra t  bald Entgiftung ein, 
bald nicht. Die Bicarbonatwasser waren z. B. sta rk  anagotox. gegen Pikrotoxin oder 
Na3AsOł . Den Cyaniden, Eserin gegeniiber waren andere Quellen ohne Wrkg. (Compt. 
rend. Soe. Biol. 102. 1035—37. 3/1. 1930. Nancy, Fac. de med. Lab. de therap.) O p p .
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Maurice Perrin und Alain Cuenot, Versuch m it einigen anagotoxischen Salzen. 
(Vgl. vorst. Ref.) An Stelle der Mineralwasser werden ebenfalls wieder m it Hilfe der 
8oben genannten Gifte bekannte Salze (Ca-Benzoat, -Gluconat, -Saccharat, CaCU u. CaC03, 
Ca-Acetal u. -Butyrat, 2IgSOt , MgCl2, MgC03, M g-Aluminat, Mg-Citrat, Na„SOi , NaCl, 
N a2C03, CuSO.v KOI, Sr CL, NiSOt , CoSOif Cr-Sesq uich lorid, FeCl3, F e ^ S O ^ , Fe-Lactal 
u. -Acetal, A l2(SOt )3, ZnClt , U-Nitrat, BaCl2, Li%C03, MnSOt , Mn-jSypophosphit u. 
SnClA) in yerschiedenen Konzz. auf anagotox. Erscheinungen gepriift, wobei sich 
herausstellt, daB das ganze Phanomen jeweils auf sehr einfachen u. wohlbekannten chem. 
Vorgangen beruht. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 1038—39. 3/1. 1930.) Op p e n h .

L. Simon, Dauererfolge der operativen Behandlung der Anilintumoren. Die 
Anilinlumoren unterscheiden sich tro tz ihrer histolog. Malignitat biolog, u. daher 
auch prognost. wesentlich von den Carcinomen. Die Prognose der durch Nitrobenzol- 
deriw . in der Blase hervorgerufenen Tumoren ist weitaus gunstiger ais die yon Tumoren 
anderer Uisache. Notwendig ist allerdings Friihdiagnose u. Friilibehandlung, sowie 
dauernde Kontrolle der Arbeiter in den gefiihrdeten Betrieben, mkr. Urinunterss. 
auf Ham aturie u. bei dem geringsten Verdacht Ableuchtung der Blase m it dem Cysto
skop. Die einmal befallenen Patienten sind auch nach der Operation mindestens 
yierteljahrlich nachzuuntersuchen u. etwa entstandeno Rezidiye operatiy zu beseitigen. 
Nach Ansicht des Vf. gelangen die geschwulsterregenden Substanzen m it dei Re- 
spirationsluft in den Korper. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallyerhiit. 17. 78— 80. 
Marz 1930. Ludwigshafen a. R h., Stiidt. Krankenh.) F r a n k .

George Barger, Some applications of organie chemistry in biology and medicine. New York: 
McGraw-Hill 1930. (186 S.) 8°. $2.50.

[russ.] I. L. Baumholz, I. Elektrolyte und Rolle der elektrischen Energie im Blutkreislauf 
und in der Lebenstatigkeit des Organismus. — II. Kohlensaurebiider, ihre Wirkung 
und Technik. Moskau: Mospolygraph 1930. (56 S.) Rbl. 1.—.

P. Pharmazie. Desinfektion.
Emile Andre, Die Kultur des Ricinus in  den franzosischen Mittehneergebieten 

und in  Nordafrika. Die Pflanze yerlangt langen Sommer zur Reifung der Friichte 
u. geniigende Bodenfeuchtigkeit, ist dann aber auch fiir geringere Bóden, selbst zur 
Fixierung yon Sanddunen, geeignet. Beschreibung der Ricinuskultur in Tunis, Al- 
gerien, Marokko u. in den Dunen yon Mogador u. Agadir. (Ann. Office N at. Com- 
bustibles liąuides 4. 529—44. M ai-Juni 1929.) G r o s z f e l d .

A. P. Hornor und Clyde V. Gardenier, Ein VorscMag zur Unterbrechung der 
Explosion von Narkoticis. Um das Fortschreiten einer Explosion eines Sauerstoff- 
Narkoticumgemisches zum Patienten zu verhindern, wird ein Apparat beschrieben, 
der darauf beruht, daC die K raft der im System erfolgenden Explosion ein direkt vor 
dem Patienten liegendes leicht gehendes Ventil zum VerschluB bringt u. so das F ort
schreiten der Entziindung hemmt. (Current Res. Anesthesia Analgesia 7- 371—74. 
1928. Bloomfield, N. f. E.-K. Medical Gas Lab.) M e i e r .

Curt Schroeder, Berlin, und Alfred Keil, Berlin-Halensee, Yerfahren zur Uber- 
fiihrung wasserunloslicher Stoffe, wie Harze, Balsame, fette Ole u. dgl., in wasserlósliche 
Form gemaG P at. 427820, 1. dad. gek., daB das W.-unl. Ausgangsgut m it staubfreier 
Trockenmilch (I) aufs innigstc yermischt wird, — 2. daB das Ausgangsgut zunachst 
in A. oder einem andern leicht fluchtigen Losungsm. gel. u. hierauf auf der I yernebelt 
wird. — Z. B. lost man 100 g Perubalsam in 200 g A., preBt die Lsg. durch Dlisen in 
einen rotierenden Zylinder, der 900 g I entha.lt, wobei man die Verneblung ofter unter- 
bricht. Hierauf saugt man die A.-Dampfe ab, trocknet hierauf m it w. Luft. Das gelbe 
trockene Pulver liiBt sich in W. zu einer homogenen Milch yerrUhren, die bei Erkran- 
kungen der Atmungsorgane innerlich Verwendung finden soli. In  gleicher Weise lassen 
sich yermischen: Santalól, Kawa-Kawa-Harz, Kreosot, Campher. Die Mischungen 
lassen sich ais Pulyer oder in Tabletten geprefit yerwenden. (D. R. P. 492 280 K I. 30h 
vom 6/5. 1926, ausg. 19/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 427820; C. 1926. II. 1076.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Extraktion rem Olsamen, Drogen 
oder Śtoffen, die Alkaloide, Bitumen, Salz enthalten. Man preBt das Behandlungsgut 
durch die Extraktionsfł. zunachst abwarts u. danach aufwarts, u. zwar dem Extraktions- 
m ittel entgegen. Eine geeignete, U-rohrenartige Vorr. wird beschriełien. (E. P. 
319 013 vom 13/9. 1929, Auszug yeróff. 6/11. 1929. Prior. 14/9. 1928.) E k g e r o f f .
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J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Gewinnung haltbarer Filicin- 
losungen unter Verwendung von halogenierten KW-stoffen, dad. gek., daB man Filicin 
in CCI., auflost. — Z. B. wird ein aus Rhizoma filicis  dargestellter E x trak t m it einer 
schwach alkal. Lsg. von Ba(OH)2 ausgelaugt, worauf man aus der Lsg. m it yerd. Saure 
das Filicin  ausfallt. Das getrocknete, gegebenenfalls durch Umfallen gereinigte Prod. 
wird in 3 Teilen CCI., gel. — W ahrend alkoh. oder ath. Lsgg. yon Filicin nicht unzers. 
haltbar sind, sind die Lsgg. in CCI, sehr haltbar. (D. R. P. 491 573 KI. 30h vom 
19/8. 1925, ausg. 13/2. 1930.) A l t p e t e r .

Von Winkler Laboratories, Inc., iibert. von: Walter T. Winckler, Chicago, 
Pharmazeutisches Praparat zur Behandlung von Infektionskrankheiten, bescmders der 
Gonorrlioe. Man sulfomert eine Fettsaure, z. B. Ricinusolsdure, neutralisiert das Prod. 
mit NaOH, lost das neutrale Prod. in  A. u. setzt Silberammoniumformiat hinzu. (A. P. 
1751964 vom 7/11. 1928, ausg. 25/3. 1930.) S c h u t z .

Schering-Kahlbaum A.-Gr., Berlin (Erfinder: Hans-Georg Allardt, Berlin- 
Reinickendorf), Darstellung von SelenomeUxllverbindungen der aromatisćhen Reihe, dad. 
gek., daB man Salze von Schwermetallen auf solche Selenoyerbb. der arom at. Reihe 
einwirken liiGt, die wasserloslich machende saure Atomgruppen im Mol. enthalten. — 
Z. B. wird eine Lsg. von selenobenzol-o-carbonsaurem N a  m it einer Lsg. von N a2S 0 3 
yersetzt u. hierauf K-Auribromidlsg. (I) zugelassen, wobei Auroselenobenzol-o-carbon- 
sdure ausfallt, unl. in organ. Losungsmm.; das Na-Salz wird aus der Lsg. in NaOH 
m it A. gefallt. — Durch Einw. yon Diazobenzol-p-sulfcmsaure auf eine Lsg. von KSeCN 
erhalt man Selencyanbenzol-p-sulfomdure; weiBes mkr. Pulyer, 11. in h., wl. in k .W ., 
unl. in W. u. organ. Losungsmm. W ird das Na-Salz m it Zn-Staub 2 Stdn. in wss. 
Lsg. gokocht, so erhalt man nach Ansauern des F iltrats gegen Kongo u. Kochen bis 
zum Verschwinden des HCN-Geruches, worauf nochmals m it Zn-Staub gekocht wird, 
eine Lsg. von selenóbenzol-p-sulfonsaurem Na. Durch Einw. von I  auf diese Lsg. in 
Ggw. von N a2S 0 3 erhalt man die Auroselenobenzol-p-sulfonsaure, dereń Na-Salz in 
W. 11., in A. unl. ist u. einen Au-Geh. yon 42°/0 (berechnet 43,3%) zeigt. — In  gleicher 
Weise wird aus 2-Amino-4-nitrobenzol-l-sulfonsaure die 2-Selenocyan-4-nitrobenzol-l- 
sulfonsaure erhalten, dereń Na-Salz in w. W. zll., in A. u. organ. Losungsmm. unl. ist. 
Durch Einw. von Zn-Staub usw. in der oben geschilderten Weise erhalt man die
2-Seleno-4-aminobenzol-l-sulfonsaure. Das Na-Salz dieser Saure liefert m it I  ein 
Prod., 11. in W., unl. in organ. Losungsmm., Au-Geh. 40,8% (ber. 41,9%), — m it 
AgNOs eine Yerb. m it Ag-Geh. 27,5% (ber. 28,3%) —■, m it HgCl2 eine Verb. m it 
Hg-Geh. 27,3% (ber. 26,8%)- — Die Prodd. sollen therapeuł. Verwendung finden. 
(D. R. P. 488 931 KI. 12q vom 15/12. 1925, ausg. 16/1. 1930.) A l t p e t e r .

Eli Lilly & Co., Indianapolis, Indiana, V. St. A., iibert. yon: Elmer H. Stuart, 
Herstellung von Verbindungen des Ephedrins m it Aldehyden und Ketonen. Ephedrin 
wird m it Aldehyden in Ggw. eines Losungsm., wie A., umgesetzt u. die unter A ustritt 
von 1 Mol W. entstehende Verb. durch Eindampfen der Lsg. gewonnen. —  Man erhalt 
so aus l-Ephedrin (I) m it Acetaldehyd eine fl. Verb. vom Kp. 239°, nn25 =  1,5112, 
nicht langere Zeit unzers. haltbar, — m it Furfuraldehyd ein Prod. vom F. 48°, nicht 
unzers. haltbar — , m it Citral eine viscose Fl., — m it Heptylaldehyd eine farblose Fl., 
an 25 =  —42,8°, — m it Benzaldehyd eine weiBe krystallin. Verb. von F. 73°, KrystaOe 
aus absol. A., ccd25 =  — 53,1° (in absol. A.), — m it Anisaldehyd eine Verb. vom F . 89,5°, 
ocd25 =  —54,4°, — m it o-Methoxybenzaldehyd ein Prod. vom F. 103,5°, K rystalle aus 
absol. A., — m it Salicylaldehyd ein Prod. vom F. 117°, — m it Vitraldehyd (Veratrum- 
aldeliyd?) eine Verb. vom F . 97°, — m it Vanillin ein harzartiges Prod. von unbestimm- 
tem F., nicht haltbar, —  m it Zimtaldehyd eine Verb. vom F. 92,5°, ocd2 5  =  — 74,3°, 
ziemlich haltbar. — Aus d-Pseudoephedrin (II) u. Zimtaldehyd wird eine Verb. vom
F. 75°, ocd25 =  +32,9° erhalten; desgleichen m it Benzaldehyd eine Verb. vom F. 67°, — 
m it Salicylaldehyd ein Prod. vom F. 79—80°, — m it Vanillin eine Verb. vom F. 124,5 
bis 125°. — Aus I  u. Aceton u. Abdest. des iiberschussigen Acetons im Vakuum ent
steht eine Verb. vom F. 46°, Krystalle aus 95%ig. A., kd25 == +21,9°, — u. Aceto- 
plienon eine Verb. vom F . 115°, — u. Athylmethylketon eine fl. Verb., ccd 25 =  +1,98° —,
u. Menthon eine Verb. vom F. 35°, — u. Campher eine bei gewohnlicher Temp. fl., in 
der Kaltemischung fest werdende Verb., kd15 =  +17,75°. — II liefert m it Aceton 
eine bei gewohnlicher Temp. fl. Verb., K p.28 152,5° („28 inches yacuum“ ), ocd25 =  
+  37,25°, D. 0,9816 (25°), no25 =  1,5048, — m it Acetophenon eine weiBe krystallin. 
Verb., F. 115°, — m it Athylmethylketon eine fl. Verb., ap 25 =  +42,2°, — m it Athyl- 
propylketon eine bei gewShnlicher Temp. olige Verb., an25 =  +45,1°, — m it Campher
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eine weiBe krystallin. Verb., F. 87°, Krystalle aus 95°/0ig. A., ccc25 =  +49°. — Die 
Prodd. sollen zur Behandlung von Erkrankungen der Nase Ver\vendung finden, zweck- 
maBig in Ollsg. (hierzu vgl. A. P. 1743992; C. 1930. 1. 2125). (A.PP. 1 749 361 vom 
3/5. 1928, ausg. 4/3. 1930 u. 1 749452 vom 20/8. 1928, ausg. 4/3. 1930.) A l t p e t e r .

Otfried Fellner, Wien, Ilerstellung eines Praparates aus Ovarien und ahnlichen 
Organen, 1. dad. gek., daB die unl. Fraktionen, welche bei der Extraktion des alkoh. 
Extraktes durch Aceton in der Hitze u. K alte u. bei Extraktion yon der Acetonlsg. 
durch A. u. bei weiterer Verdiinnung der atlier. Suspcnsion m it A. ausfallen, in der 
Weise weiterbearbeitet werden, daB einerseits die in der K alte aus der Acetonlsg. aus- 
fallende Fraktion m it W. u. A. gleichzeitig ausgeschiittelt u. die in der wss. u. ather. 
Sehicht verbleibenden Fraktionen voneinander getrennt u. andererseits der Abdampf- 
riickstand der Acetonlsg. m it A. extrahiert u. der unl. Riickstand gcmeinsam m it der 
in der K alte aus der Acetonlsg. ausfallenden Substanz m it W. u. einem wasserunl. 
Losungsm. gemeinsam ausgeschiittelt, die wasserl. u. die wasserunl. Substanzen von- 
einander getrennt u. getrocknet werden; — 2. Verf. zur Reinigung des nach 1. ge- 
wonnenen wasserl. Anteils, dad. gek., daB man den getrockneten, wasserl. Anteil m it 
A. extrahiert, den atherunl. Riickstand m it A. aufnimmt, den alkoholi. Anteil neuer- 
dings eintrocknet, schlieBlich m it W. aufnimmt u. filtriert. —  Man trocknet z. B. dio 
Organe wie Placenta, Eierstocke, Hoden, Prostata, Thymus, Eilidute, Corpus luteum 
bei 30—40°, extrahiert m it A. im Soxleth viele Tage, filtriert den E x trak t u. dam pft 
ein. Der Abdampfrtickstand wird m it Aceton extrahiert, filtriert u. eingedampft. 
Die eingedampften A.- u. Acetonextrakte werden m it A. im Soxleth extrahiert, der 
E x trak t nach Filtration in Eis abgekiihlt u. der Nd. dekantiert. Der so erhaltene A.- 
E xtrak t wird m it 25°/0 W. versetzt, filtriert u. das F iltra t eingedampft, worauf man 
m it Aceton im Soxleth extrahiert. Der filtrierte Aeetonextrakt I  wird aufgehoben. 
Beim Filtrieren geht eine rote Substanz durch, die in Spitzglasern abgeschieden werden 
kann. Der Riickstand von der Acetonextraktion I plus Filterriickstand wird m it 
40 ccm W. aufgeschwemmt, m it 120 ccm Aceton versetzt u. filtriert. Die wss. Aceton
lsg. wird eingedampft u. der Abdampfriickstand m it Aceton im Soxleth gekocht; die 
Acetonlsg. II wird aufgehoben. Der Riickstand von der wss. Acetonlsg. u. der Riick- 
stand von der Acetonlsg. II werden vereinigt, m it 40 ccm W. gut vermischt u. mit 
120 ccm A. ausgeschiittelt. Acetonextrakt I u. II werden auf Eis gestellt, vom Nd. 
a:bfiltriert, das Aceton verdampft, der Riickstand in wenig A. h. gel., in ein Spitzglas 
geschiittet; hierbei fallt rote Substanz aus, die durch A.-Zusatz vóllig abgeschieden 
wird. Der A. wird nach Abtrennen des Nd. m it W. so oft geschiittelt, bis dieses vóllig 
farblos ist. Im  A. ist das wachstumsfdrdęmde, Blutung erzeugende u. Blutgerinnungszeit 
verkurzende Lipoid  gel. Das W. wird aufgehoben. Die roten Substanzen werden ver- 
einigt u. m it A. gut durchgeschuttelt. Die wss. Lsgg. werden vereinigt, erhitzt, bis 
kein A. mehr entweicht u. filtriert, wobei am Filter u. an der Flasche wachstumsfórderndes 
Lipoid zuriickbleibt. Das F iltra t wird m it der 3-fachen Menge A. geschiittelt, der A. 
abgehoben, das W. verdampft, m it A. h. extrahiert, wobei der Rest des Lipoids in A . 
gel. wird; der Riickstand wird in A. gel., filtriert, das F iltra t eingedampft, nochmals 
in W. gel. u. filtriert. Dieser E x trak t enthalt die antiglykosourische, blutungshemmende
u. Blutgerinnungszeit verlangernde Substanz. (D. R. P. 486 914 KI. 12p vom 15/5. 1924, 
ausg. 27/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 420438; C. 1926. 1. 1848.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Hormonen. 
Hypophysenvorderlappen werden nach der Behandlung m it organ. Losungsmm. u. 
zugleich m it der Behandlung m it W. einer Autolyse oder Verdauung unterworfen. 
Die erhaltenen wss. Ausziige werden einer gleichzeitigen Behandlung m it W. u. organ. 
Losungsmm. unterhalb 0° ausgesetzt, um Nebenprodd. zu entfernen u. hierauf von 
Lipoiden m it einem m it W. nicht mischbaren Ldsungsm. befreit. — Z. B. wird der 
Ausgangsstoff m it einem Losungsm. ausgezogen, dann m it W. behandelt u. bei 20—25° 
wahrend mehrerer Tage einer Autolyse unterzogen. Die M. wird m it Aceton yermengt, 
yon diesem im Vakuum befreit u. der wss. Anteil m it A. extrahiert. — Man kann auch 
nach der Extraktion des Ausgangsstoffes m it einem Losungsm. den Riickstand wahrend 
einiger Tage bei 20° m it einer Papairdsg. yerdauen, die M. dann schleudern u. dio 
klare Lsg. dann in der oben erwahnten Weise weiter reinigen. (Hierzu vgl. auch Oe. P. 
116200; C. 1930. I. 2592.) (E. P. 316 882 vom 1/8. 1929, Auszug veroff. 25/9. 1929. 
Prior. 4/8.1928. Zus. zu E. P. 291018; C. 1929. 11. 3164.) A l t p e t e r .

Walter Fornet, Saarbrucken, Extraktion von tierischen und pflanzlichen Geweben 
mit Hilfe fettlosender M ittd , dad. gek., daB die Gewebe einem Stroni von gasformigen
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fettlosenden Mitteln ausgesetzt werden. — Z. B. werden 6 g Hydrastisrhizom in der 
Kugelmiiiile fein zermahlen u. m it 50 ccm physiolog. N  aCl-Lsg. yersetzt. Die auf 
37° Yorgewarmte Suspension wird 10 Min. lang der Einw. des A.-Dampfstromes aus
gesetzt. Das F iltra t der so behandelten Suspension enthalt das Hydra stin  in un- 
yeriinderter Form u. quantitativer Ausbeute (0,15 g). — 100 g fein zerkleinerte Schiłd- 
driise vom Schaf, m it 200 ccm NaCl-Lsg. u. Quarzsand fein zerrieben, werden bei 37° 
12 Minuten m it A.-Dampf behandelt u. das F iltra t bei niederer Temp., eingedampft, 
wobei das Thyreoidin in quantitativer Ausbeute erhalten wird. (D. R. P. 494 086 
KI. 30h vom 7/10. 1921, ausg. 18/3. 1930.) A l t p e t e r .

Julius Wolf, Hamburg, Ilerstellung konzentrierter Losungen m it Vitaminwirkung, 
1. dad. gek., daB Lebern, insbesondere Fischlebern bzw. Lebertran, m it sauren Losungs- 
m itteln ausgezogen werden; — 2. daB ais Auszugsmittel insbesondere A. von einem 
Ph , das zwischen etwa 3 u. 6,8 liegt, verwendet wird. — Z. B. werden frische 
Fischlebern m it Sand zerrieben u. m it A. von pH =  5 ausgesehiittelt,, wodurch die 
Vitaminfakioren A  u. 1) in den A . iibergehen, der durch F iltration abgetrennt wird. — 
Lebern werden m it C02 gefroren u. d ann  in sauren A ., der auf 50° erwarm t ist, ge- 
geben, worauf man abschleudert oder preBt. —  Lebertran wird m it A. (ph =  5) ge- 
schiittelt u. die M. im Scheidetrichter getrcnnt. (D. R. P. 492 281 Ivl. 30h vom 3/6.
1927, ausg. 20/2. 1930.) A l t p e t e r .

Hans Gromann, Wien, Verfahren zur Herstellung von kiinstlichen Zahnen mit 
Aussparungen oder Ldeliern, in dio vor dem Brennen Kerne aus einem Materiał von 
hoherer H itzebestandigkeit ais der des W erkstiickmaterials eingefugt u. nachher 
daraus entfernt werden, dad. gek., daB ais hitzebestiindiges Kernm aterial ein solches 
nicht metali. Materiał angcfwendet wird, das sich m it dem W erkstuckm aterial in keiner 
Weise yerbindet u. nach dem Brennen auf mechan. Wege aus den Lochern entfernt 
werden kann. Ais solches Materiał ha t sich z. B. ZrO., u. A1„03 ais brauchbar erwiesen. 
(Oe. P. 116167 vom 1/6. 1926, ausg. 10/2. 1930.) " “ H o rn .

Jakob Baron, Warschau, Metallblech fiir  zahntechnische Zwecke aus zwei an- 
einander geschweiBten Stucken, dad. gek., daB es aus einem Pt-Blech u. einem m it 
P d  legierten Au-Blech, zweckmiiBig von etwa doppclter Dicke, besteht. (Oe. P. 
116173 vom 9/11. 1927, ausg. 10/2. 1930.) H o r n .

Fred Winter, Haarfarben und Haarfarbung. Prakt. Mothodik d. H erstellg. u. Anwendg 
d. Haarfilrbemittel. W ien: J . Springer 1930. (VI, 133 S.) 8°. M. 5.70.

G. Analyse. Laboratorium.
H. C. Plaut, Wie wdchst die Sicherheit durch Wiederhólung von Versuchen ? Fiir 

Fehler- oder Haufigkeitskurven der GAUSSschen Normalgestalt ist durch Wieder- 
holung der Untersuchung an Sicherheit nur wenig zu gewinnen, namlich eine Ver- 
engerung der Fehlergrenze beim n-ten Vers., wie n -1/*. Bei Fehlerkurven ungewohnlicher 
Gestalt ware eine starkero Verbesserung denkbar. Fiir den Lieferanten eines Materials 
unter (im Mittel) vorgeschriebenen Abnahmebedingungen, der die Fehleikurve des 
Materials kennt, bedeutet die Wiederholungsklausel (die Ubereinkunft, daB bei einem 
Nichtgenugen eine zweite endgiiltig entscheidende Priifung stattfindet) einen er- 
heblichen Vorteil. Fiir den Abnehmer ist die Wiederholungsklausel nur tragbar, wenn 
der M ittelwert der Materialeig. hinreichend weit oberhalb der vereinbarten Grenze 
liegt. (Ztschr. techn. Physik 10. 660—63. 1929. Berlin.) E is e n s c h it z .

Bruno Rewald und Schwieger, Eine einfache Methode zur Entfemung des Wassers 
bei Trocken/prozessen im  Laboratorium. Um beim Eindampfen wss. Lsgg. auch dic 
letzten Reste des W. zu entfomen. wird empfohlen, der FI. etwas Bzl zuzufiigen, wo
durch der Kp. em iedrigt wird u. die Dest. ohne StoBen, Hautchenbldg. oder Schaumen 
vor sich geht. (Chem.-Ztg. 54. 281. 9/4. 1930. Hamburg.) JUNG.

R. Brill und H. Pelzer, Eine neue Methode zur rontgenographischen Teilchen- 
grdpenbestimmtmg. Die Methode wurde bereits referiert (C. 1930. I . 1428). Sie wird 
auf TeilehengroBenbest. an L iF  (Teilchendurchmesser ca. 10-6 em) angewendet. 
(Ztschr. teclin. Physik 10. 663— 66. 1929. Oppau, Forschungslab. d. I. G. Farben- 
industrie.) E is e n s c h it z .

Albert Wassermann, Isotherme Bestimmung kleiner positiver Warmetonungen. 
Die Methode yon W a r t e n b e r g  u . L e r n e r -S t e in b e r g  (C. 1926. I I .  1512) zur 
isothermen Best. positiver W armetonungen m ittels der negativen Yerdunnungswiirme
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konz. Ammoniumnitratlsg. wird yorfeinort, so daB sio zur Best. wesentlich kleinerer 
Warmemengen (bis 60 cal.) yerwandt werden kann. Dio Best. der Losungswarme von 
Lilhiumchlot id  wird beschrieben. (Ztsclir. pliysikal. Chem. Abt. A 146. 409— 17. 
Marz 1930. Ziirich, Teclm. Hochsch.) B e r g m a n n .

Joaquin Navarro Sagrista, Anwendung der ułlravioletten Sirahlen zur Analyse.. 
Anwendungen dor Quecksilbercjuaizlampe. (Afinidad 10. 135— 36. Marz 1930.) W i l l s t .

E. Weyde, W. Frankenburger und W. Zimmermann, Eine Metliode zur 
Messung kleiner Intensitdten ullramolelten Lichts. Die Methode beruht auf der intensiven 
Farbung, dio alkohol. Lsgg. der Leulcocyanide von Triphenylmethanfarbstoffen unter 
der Einw. ultravioletten Lichtes annehmen. Veiss. m it dcm Leukocyanid des Krystall- 
violetts u. Strahlung yon 2537 u. 3135 A ergeben ein Guteverhaltnis der Rk. von 1 Mol./ 
Quant. Zwischen —6 u. +36° ist der Temp.-Kooffizient der Rk. etwa gleich 1. Bei 
Anwendung groBcr Schicktdicken bei der Bestrahlung u. dor colorimetr. Best. ist es 
noch moglich, 1015 Farbstoffmoll. geniigend genau zu messen; ihnen entspricht eine 
Energie yon 6,8-103 Erg. Dio neben der Photoroaktion stattfindende Dunkelreaktion 
wiirde sich erst boi Belichtungszeiten yon langer ais 2 Tagen storend bemerkbar maehen. 
Die Messung von Ultrayiolettintensitiiten von 1 Erg. sec-1 cm-2 erfordert ca. 1 Stde. 
Belichtungszeit. (Naturwiss. 18. 206—07. 28/2. 1930. Ludwigshafen, Forschungslab. 
Oppau d. I. G. Farbenind. A.-G.) E i s e n s c h i t z .

H. C. Brown und J. C. Broom, Ein liandlicher Apparat zur Bestimmung ton  
Wasserstoffionenkonzenlrationen. Es wird ein App. zur Best. yon pn beschrieben, bei 
welchem das von P o p e  u. GoWLETT (C. 1927. II. 2695) beschriebeno Chinhydron- 
elektroden-System yerwendet worden ist. Dor App. ha t cino Genauigkeit von 0,02 ph. 
Zur Unters. sind 0,5 ccm FI. erfordcrlich. Eine Modifikation des App. is t so ein- 
gerichtet, daB man m it 10 ccm arbeiten kann m it einer Genauigkeit von 0,1 pa- 
(Transact. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 23. 155—160. Aug. 1929. Sep.) J u n g .

E. Gapon, Theordische Grundlagen der physilcalischen Titralion. Ais physikal. 
wird eine solche T itration bezeiehnet, bei dereń Verlauf weder eine Veranderung der 
Titrierlsg. noch der zu titrierenden FI. auf tri tt .  Das Ende der T itration kennzeichnet 
sich durch spontane Veranderung einer bestimmten Eig., z. B. durch die Umwandlung 
eines homogenen Systems in  ein inhomogenes. Im  System C2H5OH-C6H0-H2O sind 
die Paaro 1. A.-W. u. 2. Bzl.-A. unbegrenzt mischbar, das Paar 3. Bzl.-W. dagegen 
ist n icht mischbar. Das Gemisch 1. laBt sich m it Bzl., obenso das Gemisch 2. m it W. 
titrieren bis zum scharfen u. gut reproduzierbaren Auftreten yon zwei Schichten; 
man kann auch umgekehrt das inliomogene Gemisch 3. m it A. bis zur Bldg. einer 
homogenen Mischung titrieren. Eine Theorie dieser Erscheinungen wurde von B a n -  
CROFT (Journ. physical Chem. 1  [1897]. 34,403. 706) gegeben u. von L i n c o l n  ( Journ. 
physical Chem. 4 [1900]. 161) .esperimentell gopriift. Es wird eine Tabelle fiir die 
T itration von wss. A. m it Bzl. gegeben. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński 
chemitschni Shurnal] 4. 149—53. Charków, Inst. f. Volksbildung.) A n d r u s s o w .

E le m en te  u n d  ano rgan ische Y erb indungen
L. Melnik, Oesamlanalyse von Antimonerzen und hochprozentigen Anlimonlegie- 

rungen bzw. Anlimonregulus. Bei dem von B l a h e t e k  (vgl. C. 1930. I. 1183) be- 
schriebenen Analysengang werden die Metalle, dereń Sulfide in Schwefelammon mil. 
sind, von As, Sb u. Sn durch EingicBen der Lsg. in Schwefelammon getrennt, dabei 
wird gekuhlt, um eine Hydrolyse des FeS zu Fe(OH)„ zu yerhindern. Vf. weist darauf 
hin, daB Fe(OH)2 neben Schwefelammon nicht bestehen kann. — Auf dieson Einwand 
antw ortet Blahetek, daB selbstverstandlich das Gleichgewieht zwischen Fe(OH)2 
u. H 2S weitgehend im Sinne einer Bldg. yon FeS yersclioben ist. Die Vorschrift, das 
Schwefelammon wahrend des Eintragens der sauren Metallsalzlsg. gut zu kuhlen, 
griindet sich auf die ziemlich groBe Fliichtigkeit des Schwefelammons, wird nicht 
gekuhlt, so geht ein Teil davon weg, u. es bleibt nicht genug, um die Rk. in dem ge- 
wiinsckten Sinne zu Ende zu fiihren. Meist ist aber noch geniigend Hydroxylion vor- 
handen, um das Fe-Ion ais Hydroxyd auszufiillen. Diese Hydroxydfallung unter- 
bleibt m it Sicherheit nur, wenn gut gekuhlt wird. (Chem.-Ztg. 54. 125. 12/2. 
1930.) W r e s c h n e r .

Hans v. Euler, Harry Hellstróm und Dagmar Runehjelm, Mikromethoden zur 
Magnesiumbestimmung. Im  Zusammenhang m it den Unterss. dei Vff. iiber^ Erbfaktoren 
werden die spektrophotometr. Methode von L u n d e g a r d h  (Die quantitatiye Spektral- 
analyse der Elemento, Jena 1929) u. die colorimetr. Methode yon F. L. H a h n

XH. 1. 212
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(C. 1930. I. 1184) zui'o Mikrobest. yon Mg gepriift. Vff. muBten die Flammen- 
metliode von L u n d e g a r d h  wegen dei erforderliclien zu langen Expositionszeiten 
Terlassen. u. haben die Methode dei kondensierten Funken eingehend ausgearbeitet. 
Die Funkenstreeke wurde zwischen zwei Goldelektroden erzeugt, von denen die 
untere von einer Quarzcapillare umgeben u. in  einer die zu untersuchende Lsg. 
enthaltenden Schale von 1 ccm Inhalt befestigt war. Der Strom stam m te von einem 
groBen, m it einem 6-V-Akkumulator betriebenen Induktoriinn. Das Bild der Funken- 
stiecke wurde auf den Spektrometerspalt mittels Quarzlinse projiziert. Weitere Einzel- 
heiten der A pparatur vgl. Original. — Nach den Ergebnissen der Vff. erlaubt die colori- 
m etr. Methode eine bedeutend genauere Best. ais die spektropliotometr. Letztere ist 
nur dann yon Vorteil, wenn die zu untersuchende Lsg. colorimetr. stórende andere 
Bestandteile enthalt. (Ztschr. physiol. Chem. 187. 127—32. 5/2. 1930. Stockholm, 
U niv.. Biochem. Inst.) WiLLSTAEDT.

W. Orlik und W. Tietze, Die mapanalytische Bestimmung des Kupfers. Erforder- 
liche Lsgg.: Saurelsg.: 500 ccm H,SO., 1 :1  +  200 ccm H N 03 D. 1 ,4 +  300 ccm W. 
Rhodanlsg.: 50 g KCNS +  6 g K J  auf 11 W. Thiosulfatlsg.: 40 g Na2S20 3 auf 11 W. — 
Man wiigt 0,5 g der Legierung in Form von Bohi- oder Feilspanen in einen 200-ccm- 
Erlenmeyerkolben ein u. iibergieBt m it 10 ccm der Saurelsg. Wenn alles bei gelinder 
Warme gel. ist, stellt man den Kolben in Schiaglage auf ein Sandbad u. dam pft bis zur 
Ausscheidung von Krystallen ein. Durch Zusatz von 25 ccm W. bringt man die Salze 
wieder in Lsg., kiihlt, fiigt 25 ccm Rhodanlsg. hinzu u. titr ie r t sofort m it der eingestellten 
Thiosulfatlsg. Der Zusatz der Staikelsg. erfolgt — wie bei der Jodmethode — erst 
gegen Endo der Titration. —  Is t salpetrige Saure anwesend, so muB sie durch Zusatz 
von Harnstoff unschadlich gemacht werden. Bei Ggw. grófierer Mengen Fe sind einige g 
Natiium pyrophosphat zuzusetzen. Ag u. Hg — die jedoch in Cu-Legierungen seiten 
sind — stóien die R k. ebenfalls. (Chem.-Ztg. 54. 174—75. 1/3. 1930. Finów, Hirsch- 
Kupfer- u. Messingwerke.) WiNKELMANN.

Josef V. Tamchyna, Die Viscose ais qualitatives Reagens. Mit Hilfe der Viscose 
konnen die Ionen Pb, B i, Cu u. Co gut qualitativ festgestellt werden. In  neutralen 
oder schwach sauren Lsgg. geben die genannten Metalle m it Viscose charakterist. 
gefiirbte Salzc: Pb rot, Bi rotbraun, Cu braun, Co braungriin. Die R kk. konnen mikro- 
chem. m it einem Tropfen am Filtrierpapier oder auf der F ilterplatte ausgefiihrt werden. 
Bei Best. von Blei neben Cu wird Cu ais Cuproeyanid, bei Best. von Pb neben Bi wird 
Pb ais PbSOj gefallt. (Chemickć Listy 24. 31—34. 25/1. 1930.) M a u t n e r .

Ant. Jilek und Jan Lukas, Uber eine neue gewicliisanalytisćhe Bestimmung von 
Wolfram neben Vanadin. (Chemickć Listy 24. 73—83. 25/2. 1930. — C. 1930. I. 
1979.) M a u t n e r .

W. Kollrepp, Analysenschnellmetliode fu r  Messing und Rotgu/3. l g  Spane werden 
in  10 ccm W. u. 15 ccm H N 03 erwarm t u. gel.; nach Zugabe von 20 ccm h. W. w ird 
durch ein Blaubandfilter filtriert. Der Riickstand wird gegliiht u. ais S n02 gewogen. 
In  dem m it 10 ccm H 2S 04 versetzten F iltra t laBt m an das sich bildende P b S 0 4 absetzen, 
filtriert, trocknet,. gliiht u. wagt ais P b S 0 4. Das F iltra t w ird m it NH3 neutialisiert, 
m it HC1 angesauert u. H 2S-Gas eingeleitet, der Kupfersulfidnd. filtriert, der Cu-Geh. 
spiiter durch Differenz bestimmt, das F iltra t m it 5 ccm H N 03 u. NH3 versetzt, das 
Eisenhydroxyd abfiltriert u. ais Fe20 3 gewogen. Aus diesem F iltra t w ird N i durch 
alkoh. Dimethylglyosimlsg. gefallt, der Nd. gegliiht u. ais NiO gewogen, wahrend aus 
diesem F iltra t nach Einleiten von H 2S das Zn ais ZnS gefallt, der Nd. getrocknet, 
gegliiht u. ais ZnO gewogen wird. (Metali 1930. 60. 6/4.) K a l p e r s .

O rganische S ubstanzen .
Kazimierz Lindenfeld, Mikroanalytisclie Kohlenstoff- und Wasserstoff bestimmung. 

Vf. beschreibt einige Modifikationen der PREGLschen Mikroelementaranalyse. Fiir 
(he Absorption der Verbrennimgsprodd. werden Absorptionsrohrchen nach BLUMER 
Verwendet, die gegeniiber den Absorptionsrohrchen von P r e g l  folgende Vorteile auf- 
weisen: Sie behalten ihr Gewicht bis zum niichsten Tage; die Temp. im Wagezimmer 
braucht nicht der Temp. des Verbrennungsraumes zu entsprechen; beim Durchleiten 
des Gases wahiend der Verbremnmg entsteht nur ein ganz minimaler W iderstand. 
Die Blumerrohrchen werden m it 0 2 gefiillt gewogen. Das Verbrennungsrohr wird in
folgender Reihenfolge gefiillt: 1. Asbeststopfen von 1 cm; 2. eine Schicht Asbest +
P b 0 2, 20—25 cm, dae durch Asbestpapier abgeschlossen wird; 3. Ag-Spirale, 30 mm, 
bedeckt m it einem Asbestpapierstreifen; 4. CuO, in Drahtform , vermischt m it ca. 10%
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PbC r04 (16 cm); 5. Ceroxyd-Bimsstein, 20 mm. Der vordere, m it P b 0 2 gefiillte Teil 
des Veibrennungsrohres wird m it einem besonderen, m it der Petroleumfraktion vom 
Kp. 190—200° gefiillten Brenner erhitzt. Das Verbrennungsrohr wird m it einer drei- 
fachen Drahtnotzschicht umwiekelt, um es vor der unm ittelbaren Einw. der Flammen 
zu schiitzen. Das Rohr wird m it 3 verstellbaren Brennern erhitzt. (Roczniki Chemji 10. 
84— 94. 1930. Warschau, Univ.) Sc h ÓNFELD.

G. Romeo und N. Sciacca, Eine neuc Methode zur Bestimmung des Cahiumcilrals 
ais Ersatz der zur Zeit iiblichen offiziellen Methode. (Vgl. C. 1930. I. 265.) Nach einer 
k rit. Besprechung der bisher iiblichen Methoden zur Best. des Calciumcitfats weisen 
Vff. besonders die Inkonstanz der offiziellen Methode u. die Fehlei naeh, die durch 
Verunreinigung des Handelsprod. hervorgerufen werden. Vff. schlagen dann eine 
neue Methode vor, dereń Beschreibung sich kurz folgendermaflen zusammenfassen 
laBt: das Calciumcitrat wird durch Schwefelsaure zers.; durch A. werden Pektin- 
substanzen u. Calciumsulfat niedergeschlagen. Dann wird in der wss.-alkoh. Lsg. 
der Totalsauregeh. titrie rt u. dor durch den Uberschufi an Schwefelsaure hervorgerufene 
Sauregeh. nach der etwas modifizierten Benzidinmethodc (vgl. O. N y d e g g e r ,  C. 1928. 
I. 2633) bestimmt. AuBerdem wird colorimetr. der von Chloriden horriihronde Salz- 
sauregeh. u. der von Phosphaten stammende Phosphorsauregeh. bestimmt u. beides 
von dem Bruttotiter abgezogen. Man ha t dann, ais Citronensaure bereehnet, dio im 
C itrat enthaltene Citronensaure. Die Resultate sind konstant, u. die Best. laBt sich 
schneller ausfuhren ais die nach der bisher iiblichen offiziellen Methode. (Annali Chim. 
appl. 20. 80—90. Febr. 1930. Messina, Chem. Lab. der Camera Agrumaria.) F i e d l e r .

R. Fosse, A. Brunei und P. de Graeve, Bestimmungsweise der Hanisaure, 
die auf femientalwer Bildung von Harnstoff und Hydrolyse beruhl. (Vgl. auch C. 1930. 
I. 2444. 2583.) Die Methode ist folgende: Die zu untersuchende Harnsaurelsg., die 
zwischen 0,2 u. 0,8 g in  5 oder 10 ccm enthalt, wird iiber Nacht in einem verschlossenen 
Glas m it 1—2 ccm Ochsennierenextrakt, 1%  feingemahlener Soja, 0,5%  (NTIj)2C03, 
oder Harnstoff, sowie Chlf. gehalten. Nach Verschwinden dor Harnsaure wird gegen 
Helianthin neutralisiert u. so viel Salzsaure zugesetzt, bis die Lsg. ist. Es wird
30 Min. im Wasserbad gehalten, abgekuhlt, m it Soda alkal. gemacht, m it Jodmercuri- 
acetat gefallt u. filtriert. Zu dem in einem graduierten Reagensglas aufgefangenen 
F iltra t werden 2 Voll. Essigsaure u. V: 10 V20 des Gesamtyolumens an Xanthydrol. 
Der gebildete Xanthylharnstoff wird in bekannter Weise gewogen. Eine Leerbest. 
wird m it dem Nierenextrakt ausgefiihrt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 693—95. 
17/3. 1930.) H e s s e .

B estand teile  v o n  P flanzen  u n d  T ieren .
Gabriel Bertrand und M. Mokragnatz, Verteilung von Nickel und Kobalt in  den 

Pflanzen. (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 326—31. Marz. 1930. — C. 1930. I  
2109.) W i n k e l m a n n .

Harald Okkels, Histochemisćhe Feslstellung von Oold und Blei. K rit. Besprechung 
u. Verbesserung histochem. Methoden. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 1089—91. 3/1. 
1930. Kopenhagen, Univ. physiol. med. Inst.) Op p e n h e i m e r .

Heinz Oettei, Vber Allcaloidbestimmung im  Mutterkom. Die „Cornutinrk.“ 
fiir Secale u. E xtr. Secal. fluid., wie sie das „D eutsche Arzneibuch“ vorBchreibt u. dio 
Fallung m it M a y ers  Reagens wird ais unbrauchbar bezeichnet, weil die Rk. iiber die 
Ggw. von  unzersetztem Alkaloid nichts aussagt u. Fallungen erhalten werden, wenn die 
F luidextrakte auch kein Alkaloid mehr enthielten. Zur qualitativen Information 
bewahrte sich die Sodaprobe (5 ccm E xtrak t m it 10% Na2C 03-Lsg. alkal. gemacht, 
m it A. ausgeschiittelt, 3-mal gewaschen m it Na2C03-haltigem W., m it 1%  Weinsaure 
Ather ausgeschiittelt, A. entfernt, weiBflockige Fallung m it 10% Na2C03, Nd. m it Eg. 
aufgenommen, muB positive Cornutinrk. geben). Zur quantitativen Best. ist das Verf. 
nach K e lle r -F ro m m e  u. naeh D. A.-B. VI. zu verwerfen. Methode von F o r s t  
g ib t gute Resultate. AuBer dem Reinalkaloid (Oynergen) g ib t es zur Zeit keine zu- 
verlassigen Secalepriiparate. Unterss. an Ergotitrin, Ergopan, Ergotin Merk, bzw. 
Frcmme, Comulin, Secacomin, Secalysat, Clavipurin. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
149. 218—39. Marz 1930. Munchen, Pharm ak. Inst.) O p p en h e im er.

E. Delcourt-Bernard, Uber die Verteilung des Hamstoffs in  den Filtraten von 
Trichloressigsaurefdllungen. Werden eiweiBhaltige Lsgg. zur EnteiweiBung u. nachtrag- 
licher Harnstoffbest. m it Trichloressigsaure behandelt, so flieBt anfanglich beim Fil- 
trieren ein F iltrat ab, das bis zu 30% weniger Harnstoff enthalt, ais die zum SchluB

212 *
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abflioDcnde Lsg. Die Analyse der m ittleren Partien gibt den richtigen Geh. an. S ta tt 
zu filtrieren diirfte zentrifugieren zweckmaBiger sein. (Compt. rend. Soe. Biol. 103. 
500—503. 21/2. 1930. Liittieh, Cliir. Klin.) Op p e n h e im e r .

Soren L. 0rskov, Fortgesetzte Untersuchungen uber atherlosliche Sduren im  Blut. 
Angabe einer Methode zur Bestimmung der Milclisćiure in  1,5 ccm Blut. Eine kritische 
Untersuchung der ve, schiedenen Fallungsrncthoden. (Vgl. C. 1929. I. 564.) Die Best. der 
iitherl. Sauren im Blut m it Hilfe der WiDMARKschen Schaukelextraktionsmethode wird 
yerbessert u. ein neues Modeli der Estraktionsrohre beschrieben. Zur Milchsiiurebest. 
werden 1,5 ccm Blut yerwendet, das nach W id m a r k  m itA ther extrahiert u. m it einer 
Lsg. von N aaS 0 4-H2S 04 gefallt wird. Fallung m it Wolframsiiure u. Metaphosphorsaure 
verursacht erhebliche BKndfehler u. Milchsaureverluste. Bei Verwendung yon HgCl2- 
u. Na2S 04-H2S0,,-Lsgg. ist der Blindfehler unbedeutend, vom Milchsaurezusatz werden 
7 bzw. 4%  gebunden. (Biochem. Ztschr. 219. 409—21. 25/3.1930. Kopenhagen, Univ., 
Medizin.-physiol. Inst.) S im o n .

Hans J. FucłlS, Zwei neue Laboratoriumsapparate zur Blulzuckerbestimmung. 
Beschreibung u. Abbildung yon 2 Mikropipetten, die sich aus mehrfachen Griinden 
bei dcm Verf. nach H a g e d o r n -J e n s e n  bewiihrt baben. (Erhaltlich bei A. Sc h m id t , 
Breslau, Schuhbriicke 42). (Biochem. Ztschr. 218. 487—90. 28/2. 1930.) Op p .

Ch. Rallier, Die Bestimmung von Bilirubin nach einer spektrophotometrischen 
Methode. Es w ird der Extinktionskoe£fizient des Blutserums m it einem Spektro- 
photometer yon S c h m id t  u . H a e n s c h  bestimmt. Die Methode ist sehr empfindlich, 
doch muB schnell gearbeitet werden, da sich Bilirubin an der Luft yeriindert. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 101. 1172—74. 13/8. 1929. Briissel, Hospital Brugmann.) W r e s c h .

Jonckheere-Debergh und R. Goiffon, Colorimetrische Bestimmung der Phenole 
in  den Faeces. 10% Faeees-Aufschwemmung m it gleiehen Teilen 10% Na-Wolframat- 
lsg. u. ebensoyiel % -n. HC1 yersetzt. Schiitteln; Filtrieren. D ie  Albuminoide sind ent- 
fernt. Von dem F iltra t wird ein aliąuoter Teil (z. B. 6 ccm) m it wss. 2 ,5%  ZnSO,,-Lsg. 
(z. B. 5 ccm) u. ebensoyiel 20% Na2G03 zusammengebraeht u. wio oben behandelt. 
Zu 8 ccm eines so erhaltenen F iltra ts (entsprechend 1 ccm Faeces verd., wenn anfanglich 
5 ccm Verwendung fanden) kommen 0,5 ccm Phenolreagens (F o l in -D e n i s ) 25 ccm 
dest. W. u. 5 ccm 20% Na2C03. Die entstehende Blaufarbung (Maximum in 1 Stde.) 
wird m it der Farbung einer bekannten, in gleiclier Weise behandelten JResorcinlsg. 
yerglichen. Der Phenolgeh. errechnet sich  aus H /H ' X 0,1 g/1000 ccm, wobei H ' 
die Hóhe des DuBOSQschen Colorimeters fiir die Faeceslsg., H  fiir die Resorcinlsg. 
bedeutct, wenn 1 ccm einer Lsg. yon  0,091 g Resorein pro 1 ais Test herangezogen wurde. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 103. 485—87. 21/2. 1930.) O p p e n h e im e r .

Ada Prins, Beknopte leidraad yoor de qualitatieye chemische analyse. 3e, yerbeterde druk.
Amsterdam: Scheltema & Holkema 1930. (XI, 116 S.) 8°. fl. 3.50.

Frederick Pearson Treadwell, Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie in 2 Bdn. Hrsg.
v. William D. Treadwell. Bd. 1. W ien: F. Deuticke 1930. 8°. —  1. Q ualitative Analyse.
14., verm. u. verb. Aufl. (XV, 578 S.) M. 15.— ; geb. M. 17.—.

H. Angewandte Chemie.
I. A llg em ein e  chem isch e T echnologie.

—, Metali-Eing-Silo, System Aurich. Einen neuen schraubenlosen Metallsilo, 
welcher in fertigen Ringen geliefert u. an beliebigem Orte in  wenigen Stunden auf- 
gestellt werden kann, bringt die Siegener A.-G. fiir Eisenkonstruktion Geisweid, 
K r. Siegen i. Westf. auf den M arkt. (Chem.-Ztg. 5 4 . 240. 26/3 . 1930.) J u n g .

—, Neue Mittel zum Schutze gegen Sduren und aggressive Wasser. Die Eigg. der 
Sśiurekitte „H ochst“ werden besprochen. Diese K itte  erharten durch chem. Um
setzung. Jede kiinstliehe Trocknung durch Erwarm en fallt fort. D urch ein Dicht- 
verf. „Hochst“ m ittels Aristogen haften die K itte  auch auf Beton, so daB sich auch 
BetongefiiBe ais StapelgefaBe fiir Sauren yerwenden lassen. Die K itte  dienen mehr 
zur Verbindung saurefester Steine, weniger eignen sie sich ais Verputz. (Chem.-Ztg. 
5 4 .2 5 9 — 6 0 .2 /4 .1 9 3 0 .)  J u n g .

A. Kufferath, Die Reinigung von Filtersteinen. Die Filterleistung yon Filter- 
steinen im Dauerbetrieb u. die W ichtigkeit der Reinigung von Filtersteinen wird be
handelt. Yerschiedene Yerff. zur Reinigung werden besprochen, besonders die Reini-
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gung von Druckfiltern mittels Riickspiilung. (Chom.-Techn. Rdsch. 45. 10— 11. 7/1 
1930. Berlin.) J u n g .

William Koehler, Cleveland, V. St. A., 7erfahren zum Ze.rlde.inem von Stoffen. 
Man bringt die betreffenden Stoffe, z. B. organ. Substanzen, in  einen geeigneten Bc- 
halter, in  den man eine Menge explosiver Oase, z. B. Knallgas, einleitet, worauf das 
Gas durch Elektrizitdt zur Explosion gebrackt wird. (A. P. 1 746731 vom 21/1. 1929, 
ausg. 11/2. 1930 ) S c h u t z

August Chwała, Wien, Verfahren zur mechanischen Dispergierung von in  dem 
betreffenden Dispersionsmittel unlóslichen Verbindungen in Ggw. von Peptisatoren, 
dad. gek., daB ais Peptisator eine Verb. gewiihlt wird, dereń Anion oder K ation ent- 
weder dem Anion oder dom Kation der zu dispergierenden Verb. im Sinne der durch 
die Kurve der AquivalentvoIumina ausgedriickten Periodizitaten nahesteht, wobei 
ais Gegenion im Peptisator ein m it dem Anion oder dem K ation der zu dispergierenden 
Verb. ident. oder im Sinne der durch die Kurve der Aquivalentvoll. ausgedriickten 
Periodizitaten nahestehendes oder gemaB dem period. System verwandtes ło n  ver-
wendet wird. (Oe. P. 116166 vom 2G/1. 1926, ausg. 10/2. 1930.) H o r n .

Tllćopllile Schloesing, Frankreich, Verfahren und Vorrichtung zum Mischen 
von Flilssigkeiten, die ohne weiteres ineinander nicht mischbar sind. Die Fil. werden 
im Gegenstrom durch ein GefaB gefuhrt, welches m it festen, gegebenenfałls porósen 
Stoffen gefiillt ist. Die schwerere PI. wird oben, die leichtere unten eingefiihrt. Ala 
Beispiel ist die Extraktion von Nicotin aus Petroleum mittels Sauren angefiihrt. 
(F. P. 676 846 vom 18/6. 1929, ausg. 27/2. 1930.) H o r n .

J. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, Verfahren zum Vermischen von Flilssigkeiten oder 
Schmelzen, zur Durchfiihrung vcm Reaktionen zwisehen flii-ssigen Stoffen und zur Her
stellung disperser Systeme. (D. R. P. 493 563 KI. 12g vom 23/8. 1925, ausg. 11/3. 
1930. — C. 1927. II. 308 [F. P. 620 928].) H o rn .

William-Alexandre-Charles Saint Martin, Algerien, Vorrichtung zum Mischen 
von Flilssigkeiten und Gasen. Die Fl. wird durch 2 feine Diisen, die einander zugekehrt 
sind, in eine Kammer gedriickt, wobei die feinen Strahlen gegen die Spitzen eines 
zwisehen den Diisen liegenden Doppelkegels, aus dessem Zontrum durch feine Offnungen 
das Gas unter Druck austritt, prallen. Es findet dabei Zerstaubung der Fl. u. Ver- 
mischung m it dem Gase in der Kammer sta tt. Die Apparatur, die durch Zeichnungen 
naher veranschaulicht wird, kann zum Reinigen von Olen, Petroleum, zur Oxydation 
von Fil., zur Sterilisation von W., Konservierung von Milch, Bier usw. durch Gas- 
behandlung dienen. (F. P. 666 519 vom 28/12. 1928, ausg. 2/10. 1929.) R. H e r b s t .

Texas Co., New York, iibert. von: Arthur B. Steen, Houston, Trennung von 
Emulsionen aus Wasser und Ol. Die Emulsion wird durch lange horizontale Rohre 
durch einen W armeaustausch u. Vorheizen bei 85—175° in eine Reihe von abwechselnd 
Filter- u. Absetzrohren gefuhrt. Die Filterrohre sind m it drahtfórmigcn Holz- u. Metall- 
massen gefiillt. Das abgeschiedene W. wird aus den einzelnen Absetzrohren fortlaufend 
abgezogen. Das ganze System steht unter 3—7 at, um die Yerdampfung zu ver- 
hindern. (A. P. 1740 275 vom 22/9. 1923, ausg. 17/12. 1929.) K i n d e r m a n n .

Cesare Piccardo, Genua, Italien, Filtrier- und Absetzgerat m it Gewebestoff ais 
Filter bei denen der Filterstoff leicht abhebbar in unm ittelbarer Nahe des Mantels 
des Filtergerats angebracht ist. Zwisehen Filterstoff u. dom Mantel ist ein durch- 
lassiges Organ, vorzugsweise in Gestalt eines aus Drahtspiralen bestehenden Metall- 
geflechts, das das Anlegen des Gewebes an den Mantel verhindert. (Oe. P. 115 034 
vom 13/7. 1928, ausg. 25/11. 1929. D. Prior. 13/2. 1928. F. P. 669 534 vom 12/2.
1929, ausg. 18/11. 1929. D. Prior. 13/2. 1928.) J o h o w .

Johann Hoffmann und Thomas Kriebernigg, Wien, Ununterbrochen wirkende 
Filterpresse, dad. gek., daB zwecks Entfernung der Filtrierrk. die AbscliluBdeckel 
durch zwangslaufig bewegte Glieder geoffnet u. geschlossen werden. Es werden m it 
der Vorr. Erdfarben, Zucker u. dgl. filtriert. (Oe. P. 116 543 vom 5/1. 1929, ausg. 
25/2. 1930.) H o r n .

L. Cerini, Italien, Diaphragmen fiir osmotische Zwecke werden gegen Alkalien 
widerstandsfahig gemacht, indem man die pflanzlichen Fasern m it anorgan. oder 
organ. Salzen der Alkali- oder Erdalkalimetalle u. gegebenenfałls m it Harzlsgg. be- 
hiindelt. Es werden z. B. Baumwollgewebe zunachst m it konz. Alkali u. dann 12 Stdn. 
bej 60—70° m it einer MgCl2-Lsg. behandelt. AnschlioBend kann eine weitere Be
handlung m it Kolophonium," Phenol u. Formaldehyd folgen. S ta tt  MgCl2 kónnen
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auch Salze von Ca, Ba, Sr, Mn, Zn, A], Cr oder Cu verwendet werden. (E. P. 318 963
vom 27/8. 1929, Auszug veróff. 6/11. 1929. Prior. 13/9. 1928.) H o r n .

Chemische Fabrik Curtius Akt.-Ges., Deutschland, Fullmitłel fiir Reaktions- 
liirme, bestehend aus m it Alkalisilicaten impragniertem Koks. (F. P. 676 558 vom 
12/6. 1929, ausg. 25/2. 1930. D. Prior. 12/6. 1928.) H o r n .

Oski Akt.-Ges. (Erfinder: Erich Oppen), Hannover, Verfahren zum Betrieb 
clcktriselier Oasreiniger nach D. R . P . 340 788, dahin abgeandert, daB fur kurze Zeit 
die P olaritat der Elektroden vertauscht ■wird. Die Betriebsspannungen konnen ver- 
scliieden gehaltcn werden. (D. R. P. 493 686 KI. 12e vom 6/7. 1928, ausg. 13/3. 
1930. Zus. zu D. R. P. 340788; C. 1922. II. 13.) H o r n .

Techno-Chemical Laboratories, Ltd., London, Verfahren und Vorrichtung 
zum Trocknen fe in  ve.rte.Hter Stoffe im Schwebezustande in  einem System auBen- 
beheizter Rohre, durch welche das zu trocknende Gut mittels eines Fordergasstroms 
hindurckgefuhrt wird, dad. gek., daB der aus innig vermischtem Trockengut u. Forder- 
gas bestehende Gemischstrom von seiner Axialbewegung abgelenkt u. moglichst 
nahe an der von auBen beheizten Rolirwand entlanggefuhrt wird. (D. R. P. 493 774 
KI. 82a vom 2/10. 1928, ausg. 13/3. 1930. E . Prior. 1/3. 1928.) H o r n .

Graselli Chemical Co., Cleveland, V. St. A., Yerfahren zur DestiUation von elek- 
trisch le.itenden Fliissiglciten. (D. R. P. 490 536 KI. 12a vom 6/4. 1924, ausg. 29/1. 
1930. — C. 1926. H . 2004.) J o h o w .

Plinio Bringhenti, Mailand, Italien, Verfahren und Yorrichtung zum E indam pfm  
von atzeiiden oder krustenbildenden Losungen. (D. R. P. 494 502 KI. 12a vom 8/1.
1926, ausg. 25/3. 1930. — C. 1926. I I .  2004.) J o h o w .

Citogel Ges. fiir chemische und technische Erzeugnisse m. b. H., Deutsch
land, Verfahren und VorricMung zur Erzeugung von Kalle. E in  in  W. 1. organ. Kalte- 
mittel wird in einem Verdampfer bei Untcrdruek verdampft, der Dampf in W. gel., 
worauf das Kaltemittelwassergemisch aus der Vorr. gegen den Druck der Atmosphare 
herausbefordert wird. (Schwz. P. 133 906 vom 2/3. 1928, ausg. 2/9. 1929.) J o h o w .

Louis Antoine Garchey und Berthe Garchey, Kdltemischung aus NHjNOj u. 
N a2C03. Die Salze werden jedes fur sich unter Zusatz von Talk zu Tabletten gepreBt u . 
erst im Augenblick des Gebrauchs zusammengegeben. (F. P. 677 382 vom 24/10.
1928, ausg. 7/3. 1930.) JOHOW.

Stratmann & Werner, Deutschland, Iiiihlsole. Dieser werden chem. Puffer zu- 
gesotzt. Z. B. prim are u. sekundare Phosphato gegen alkal. bzw. saure Rk. der Sole. 
Es kann auch ein Ampholyt, z. B. eine Aminosaure zugesetzt werden. (F. P. 674 671 
vom 6/5. 1929, ausg. 31/1. 1930. D. Prior. 25/6. 1928.) JOHOW.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Kuhl- und Sperrfliissigkeit 
fiir Kuhlanlagen, Motorkuhler, Gasometer usw. Die FI. besteht aus einem Gemisch, 
das mindestens ein 1,3-Glykol sowie gegebenenfalls einen Monoalkylather des Glykols, 
ein Polyglykol oder einen andern Alkohol enthalt. (Schwz. P. 132 231 vom 2/3. 1927, 
ausg. 17/6. 1929. D. Prior. 30/11.1926. Zus. zu Schwz. P. 127369; C. 1929. I. 121.) Jo .

Vernon W. Haag, Harry E. Bigler und Ivan. L. Haag, Chicago, Kiihlfliissigkeit, 
insbesondere fiir Autokuhler, bestehend aus gleichen Teilen W. u. einer Mischung von 
Glycerin u. Glucose. (A. P. 1 742 349 vom 27/11. 1925, ausg. 7/1. 1930.) J o h o w .

[russ.] Leonid FilossoJowitsch Fołrin, Atlas der Diagramme fur die Berechnung von chemischcn
Apparaturen. Leningrad: Kubutscli-Yerlag 1930. (34 S.) Rbl. 4,25.

[russ.] Technische Enzyklopadie. H rsg. von L. K. Martens unter Mitarb. von A. N. Bach,
S. W. Bernstein-Kogan, W. E. Williams. M oskau: Sowjet-EnzyklopSdie A.-G. 1930.
Teil 10. Katathermometer — Kopale. (926 S.)

m .  E lektrotech n ik .
M. Luckiesh, E rsaizfur Sonnenlicht. Populare Obersicht uber den heutigen Stand 

der kiinstlichen Beleuchtung. (Scient. American 142. 300—01. April 1930. Nela Park, 
Cleveland, General E lectr. Co.) BEHRLE.

L. Piatti, Yorrichtung zum Schulze der Quecksilber-Dampflampen m it Wasserstrom- 
kiihlung. Es wird eine prak t. bewahrte E inrichtung beschrieben, die UnregelmaBig- 
keiten im Kiihlwasser fur Hg-Dampflampen u. dam it die Gefahr des Springens der 
I^m pen beseitigt. (Physikair Ztschr. 31. 182—S4. 15/2. 1930. Pavia, In s t^ d . Kgl. 
Uruv-) L e s z y n s k i .
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Tomas de Palacio, Ckemische Theorie der elektrischen Akkumulatorcn. Die Thcorio 
des Pb-Akkumulators wird sehr ausfiihrlich besprochen u. die Móglichkeiten anderer 
Akkumulatorenkonstruktionen eió itert. (Afinidad 10. 121—30. Marz 1930.) WiLLST.

Sakae Makio und Tatsuji Nakagawa, Uber die Kapazitdtsanderung eines Trocken- 
aklcumulators bei vermindertem Luftdruck. (Journ. Soc. chem. Ind ., Japan  [Suppl.l 
32. 323B— 24B. Nov. 1929. C. 1930. I . 2461.) W r e s c h n e r .

Heinrich Herrmann und Robert Jaeger, Bóntgenstrahlen von 400 kV . Die harten 
Strahlen werden m it Therapieróhren erhalten, wenn man dio Spannung langsam 
steigert. Bei 380 kV betragt nach 3 mm Cw-Filterung die Halbwortssehicht 4 mm Cu; 
sie steigt zwischen 200 u. 400 kV nach 1 mm Cw-Filtcrung etwa linear von 1,2—3,2 mm 
Cu an. (Naturwiss. 18. 207. 28/2. 1930. Berlin, Lab. d. „Sanitas“ -Elektrizitatsgescll- 
schaft.) __________________  E is e n s c h it z .

Ferdinand Dworzak, Wien, Elektrode fu r  LichtbogenschweiPung. Dio Elektrodo 
erhalt zur Erleichertung des SchweiBens eine Seele aus einer vom Elektrodenmaterial 
yerschiedenen M., z. B. 80% CaO, 10% Borax, 5%  CaF2, 5%  FeSiOa. Dio Fiillmasse 
kann in eine Bohrung des Walzkniippels eingebracht u. m it diesem auf kleinen Di- 
mensionen heruntergewalzt werden. (Schwz. P. 136099 vom 30/7. 1928, ausg. 16/12.
1929. Oe. Prior. 12/10. 1927.) H e i n e .

Ferro-Arc Welding Co. Ltd., London, Verfahren fu r  Herstellung von Elektroden,
SchweiBstaben u. dgl., dad. gek., daB eine Doppelelektrode zum SehweiBen m it 
Mehrphasenstrom dadurch gebildet wird, daB man zwischen die Drahte, aus denon dio 
Doppelelektrode besteht, einen Isolierstoff einfiihrt, dessen F. hóher liegt ais der des 
Stoffes, der ais auBerer tJberzug yerwendet ist, der die D rahte u. den erwahnten Isolier- 
stoff zusammenhalt. — Ais Isolierstoff wird weiBer Asbest, der m it FluBmitteln, wie 
Kalk, Kaolin, N a2Si03 u. Na2C03 getrankt ist, yerwendet. Es soli erreicht werden, 
daB alle Teile des tlberzugs in derselben Zeit abschmelzen, in der die SchweiBdrahto 
aufgebraucht werden. (D. R. P. 494 334 KI. 21h vom 10/6. 1928, ausg. 22/3. 1930.
E. Prior. 26/8. 1927.) Ge is z l e r .

Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri of Norway, Oslo, iibert. 
von: Mathias Ovrom Sem, Buffalo, New York, u. Carl Wilhelm Soderberg, Oslo, 
Verfahren zur Herstellung ton selbstharlenden Elektroden fiir  elektrische Ofen. Es handelt 
sich um Elektroden, dereń M. in Form einer Pastę aus Kohlo u. Teer u. Pech ais Binde- 
m ittel in einem Blechmantel in  den Ofen gebracht wird, die sich wahrend des Be- 
triebes von selbst verfestigt. Die Erfindung besteht darin, daB der Blechmantel immor 
an Ort u. Stelle im Ofen belassen wird u. daB die Fiillung u. das Einsehmolzen der 
Elektrodenmasse hier erfolgt. Zu diesem Zwecko wird der Mantel m it einem 2. um- 
geben. In  dem Zwischenraum laBt man h. Luft Zirkulieren, so daB die Temp. in  dem 
oberen Teil der Elektrode auf 100—200° gebracht wird, bei welchen Tempp. das Binde- 
m ittel schm. (A. P. 1 751177  vom 6/12. 1928, ausg. 18/3. 1930. D. Prior. 26/9.
1928.) G e is z l e r .

General Electric Co., Ltd., London, Elektrische Lampe. Eine Gluhbime m it 
erhóhter Emissionskraft erhalt man durch Verwendung von Hafniumcarbiden fiir den 
Gluhfaden u. bis 0,5%  Acetylen im Fullgas. (Anst. P. 20 857/1929 vom 25/6. 1929, 
ausg. 19/11. 1929.) '  H e i n e .

Siemens-Reiniger-Veifa, Gesellschaft fiir medizinische Technik m. b. H., 
Berlin, Offene elektrische Metalldampflampę, dad. gek., daB die yon dem fl. Metali 
nicht beruhrte W andung des Lampenhohlkórpers mindestens zum Teil aus porósem, 
fur Luft, nicht aber fur das fl. Metali oder den Metalldampf durchlassigem Stoff besteht. — 
Nach dem Unteranspruch soli ais poróser Stoff gesinterter Quarz verwendet werden. 
Durch die Yorr. soli verhindert werden, daB Metalldampf aus dem Innem  der Lampo 
in die Atmosphare. gelangt. (D. R. P. 494 444 KI. 21f vom 23/5. 1928, ausg. 22/3.
1930.) G e is z l e r .

Gesellschaft fiir Strahlungschemie G. m. b. H., Hamburg, Elektrische Leuchl-
rohre, vorzugsweise fur Wechselstrom, m it Gas oder Dampf enthaltendem oder 
evakuiertem Innenraume, dad. gek., daB der elektr. Entladung zwischen den Elek
troden ein nicht leitender durchsichtiger oder durchscheinender Porenkórper ent- 
gegengestellt ist, der einen geradlinigen Gang der Entladung yerhindert u. sie zwingt, 
ihren Weg durch die vielverzweigten engen Poren zu nehmen. — Die Unt.oransprucho 
enthalten Angaben uber die Zus. des porósen Kórpers (yorzugsweise wurden S i02
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oder Silicate verw endet) u . der G asatm osphare. (D. R. P. 494 783 KI. 21 f yom  
11/1. 1925, ausg. 29 /3 . 1930.) Ge is z l e r .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie G. m. b. H., Berlin, Gliihlcaihoden. 
Die Elektronen emittierende Schicht auf der K athode wird durch Verdampfung u. 
Zers. von Aziden des Ba oder anderer Erdalkalien erzeugt. Gleiclizełtig wird jedoch 
auf die Oberflache des Tragermetalles eine Verb. yon La, Ce o. dgl. niedergeschlagen. 
Die . Vorteile des bekannten Metalldampfprozesses werden so ausgenutzt, um eine 
optimale Mischung fur die Elektronenemission aufzutragen. (Aust. P. 20 337/1929 
vom 28/5. 1929, ausg. 19/11. 1929. D. Prior. 9/6 . 1928.) H e i n e .

Kurt Briel, Brooklyn, M ittd  zum Eeinigen von Kommutatoren, bestehend aus 
ungefahr gleichen Teilen Olsaure u. Paraffinol yermischt m it etwa 10% Amylacetat. 
(A. P. 1750 990 yom 21/4. 1928, ausg. 18/3.1930.) Ge is z l e r .

IV. W asser; A bw asser.
S. T. Powell, Die Anlagen zur Reinigung von Kesselspeisewasser verlangen tjber- 

wachung durch SacJwerstandige. Der Aufsatz zeigt an H and zahheicher Schaubildei 
die Fortschritte in der W aserenthartung nach Einfiihrung der Laboratoriumsiiber- 
wachung. (Power 71. 446—47. 18/3. 1930. Baltimore, Md.) S p l it t g e r b e r .

J. Gordon, Einige Miłieilungen iiber Wasserreinigung. Beschreibung der nach 
dem Kalksodaverf. arbeitenden W asserenthartungsanlage der Lam btoner Kraftanlage. 
(Gas World 92. 10—13. 4/1. 1930. Lam bton.) Sp l it t g e r b e r .

P. Lomry, L. Gillet und Ch. Guilleaume, Uber die Javellisalion von nicht trink- 
barem Wasser. Vio—2/io mg NaClO pro L iter genugen zur Sterilisation von W ., das 
Typhusbazillen oder B. coh enthiilt. Diese Javellisalion oder Verdunisaticm ist seit 
dem Kriege bekannt', Vff. m achten neue Vorss. bei besonders sta rk  yerimreinigten 
Gewiissern u. fanden die Methode wirksam, auch wenn ca. 3000 000 Bazillen pro 1 W. 
yorhanden waren. Das behandelte W. ist weder am Aussehen noch am Geruch oder 
Geschmack vom nichtbehandelten W. derselben H erkunft zu unterscheiden. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 101. 1162—64. 13/8. 1929. Boyigny, Luxemburg, Bakteriolog, u.
Hygien. Staatslabor.) W r e s c h n e r .

0. Buhring, Halle a. S., Apparatur zur Reinigung von Kesselspeisewasser. Das
chem. gereinigte W. wird unter Druck durch direkten Dampf erhitzt, wobei sich der 
Kalk abscheidet. Das filtriert© W. wird in  den Kesselspeisewasserbehalter geleitet. 
An Hand einer Zeichnung ist die A pparatur u. der Gang des Verf. beschrieben. (E. P. 
324428 vom 6/11. 1928, ausg. 20/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

[russ.] Paweł Ssemenowitsch Bielów, Industrielle Abwasser und ilire Reinigung. Moskau: 
Mospolygraph 1930. (34 S.)

V. A norganische Industrie.
P. Martell, tlber Salpetersaure. Abhandlung iiber die D arst. nach verschiedenen 

Verff. u. iiber die Verwendungsmoglichkeiten der H N 0 3. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 
270— 72. 25/3. 1930. Berlin-Joliannisthal.) JUNG.

A. Salmony, Silicagel, ein werttolles neues Adsorptionsmittel. Die Vorziige von 
Silicagel gegenuber der A-Kohle werden erortert, besonders die Unverbrennbarkeit 
u. die mechan. Festigkeit. Die Fabrikation wird geschildert u. die industrielle An- 
wendung bei Gas- u. Lufttrocknungsanlagen u. in der Kaltetechnik. (Chem.-Ztg. 54. 
277—79. 9/4. 1930. B e r l i n . ) __________________ J u n g .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zur Absorption nilroser
Gase. Die Gase werden vor der Absorption mittels alkal. Stoffe m it HNO-, behandelt, 
um NO zu oxydieren. Man yerwendet z. B. 45%ig. HNO,. (F. P. 669 791 yom 
18/2. 1929,_ ausg. 20/11. 1929. D. Prior. 3/3. 1928.) HORN.

Heinrich Hirtz, Eilenburg, Wiedergewinnung von Salpetersaure. Die geringe 
Mengen yon H N 03 enthaltenden Fil. werden erhitzt u. m it oder ohne II„S04 mit 
Pyriten im t)berschuB behandelt. Die entweichenden Stickoxyde werden oxydiert 

kondensiert. (A. P. 1752 086 vom 23/2. 1924, ausg. 25/3. 1930. D. Prior. 15/6. 
19230 D r e w s .
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Soc. des Phosphates Tunesiens et des Engrais et Produits Chimiąues, Frank- 
roioh, Herstellung von JDiaminoniumphosphat. 60—80°/oige wss. Lsgg. von H3P 0 4 
werden m it Mutterlaugen von der Herst. von krystallin. (NH4)2HPO., gemischt, in 
genau geregelter, ausfuhrlich beschriebener Weise allmahlich unter Bowegung m it 
der erforderlichen Monge von gasfórmiger N H3 behandelt u. un ter wciterem Riihren 
abgekiihlt. (F. P. 678 225 vom 10/7. 1929, ausg. 20/3. 1930. A. Prior. 16/7. 1928.) Kii.

Patentaktiebolaget Grondal-Ramen, Stookholm (Erfinder: J. G. Gróndal), 
Gewinnung ton Schwefelarsen. Entsprechende As enthaltende Erze werden mittels 
indifferenter h. Gase so hoch erhitzt, daB nach Zugabe von S Bldg. u. Dest. von As2S3
vor sich geht. (Hierzu ygl. Belg. P . 350358; C. 1929. I. 2817.) (Schwed. P. 64726
vom 21/12. 1926, ausg. 13/3. 1928.) D r e w s .

Sherman W. Scofield und John B. La Rue, Cleveland, Ohio, Trennung der 
Bestandteile von Mineralsilicaten. Die Mineralsilicate werden zuerst m it KOH be
handelt. Auf die so erhaltene Lsg. laBt man C 02 einwirken, wodurch Al(OH)3 u. S i02 
ausgefallt werden; aus dor zuriickbleibenden Lsg. laBt sich durch Eindampfen K 2C 03 
u. K H C 03 gewinneń. Die Mutterlaugen kónnon noch durch Kalk kaustifiziort worden. 
(A. P. 1751 663 vom 17/5. 1922, ausg. 25/3. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Fritz Stoewener, 
Ludwigshafen a. Rh., Herstellung akliver Kieselsdure. S i02 wird im fl. Medium ohne 
Bldg. von Gel oder Gallerte gefallt, von der Mutterlauge getrennt, gewaschon, mehrere 
Stdn. einem Druck von mindestens 100 a t  ausgesetzt u. danach getrocknet. Die so 
erhaltenen Prodd. eignen sich besonders ais Adsorptionsmittel oder Katalysatoren 
insbesondere zur Entfernung von S aus Gasen oder Fil., wie Olen. (Hierzu vgl.
D. R. P. 428 041; C. 1926. II. 287.) (A. P. 1751955 vom 16/7. 1926, ausg. 25/3. 
1930. D. Prior. 23/7. 1925.) D r ew s .

Alexander Petrowitsch Okatoff, RuBland, Herstellung von Silicagel. Unter 
gutem Riihren wird zu Salzsaure eine Lsg. von Na-Silicat gegeben, bis mindestens 75°/0 
der Salzsaure neutralisiert sind. Konzz. u. Tempp. der Lsgg. kónnen variieron. Das 
aus der noch sauren Lsg. erhaltene Gel wird zwecks Entfernung der Saure m it wss. N H 3 
oder einer ammoniakal. Lsg. von geeignoten Salzon mehrbas. Sauren in  der nicht voll- 
standig oder eben ausreichenden Menge u. danach m it W. gewaschen. Alsdann erfolgt 
die Entwasserung. (F. P. 663 277 vom 31/10. 1928, ausg. 19/8. 1929.) R. H e r b s t .

Oscar L. Barnebey, Detroit, Michigan, und Merritt B. Cheney, Briggsdale, 
Ohio, Herstellung von kohlenstoffhaltigem Absorptionsmaterial. C-haltiges Materiał, 
dem 10—60% seines C-Geh. Teersubstanzen beigegeben werden, wird bei unterhalb 
900° liegenden Tempp. m it O, enthaltenden Gasen behandelt. (A. P. 1751 612 vom 
19/5. 1921, ausg. 25/3. 1930.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, 1-Ierstellung von Kohle. C wird
ais Nebcnprod. bei der Herst. von H 2 durch Bohandlung von W.-Gas m it Dampf auf 
folgende Weise gewonnen. C 02 u. S-Verbb. werden aus dem Gasgemisch durch Waschen 
m it W. oder wss. NH3-Lsg. unter Druck entfernt. AnschlieBend folgt Waschen des 
verdichteten Gases m it ammoniakal. Cu-Lsg. Letztere wird entspannt, erhitzt u. 
das entweichende, von Katalysatorgiften freie CO in iiblicher Weise zur Gewinnung 
von C zers. (E. P. 314163 vom 19/4. 1928, aug. 14/8. 1929.) D r e w s .

Standard Electric Aktieselskap, Oslo (Erfinder: H. H. Lowry), Herstellung 
gekomter Kohle. Man erhitzt C-haltiges Rohmaterial unter langsamer Temp.-Steigerung, 
so daB zunachst infolge dor langsamen Entgasung ein eine geringe Porositat aufweisendes 
Prod. erhalten wird, das anschlieBend hieran boi hóherer Temp. behandelt wird, wobei 
man fur die Anwesenheit geringer Mongen solcher Gase sorgt, die auf die Oberflacho 
der Kohle einwirken. (Schwed. P. 64725 vom 25/5. 1926, ausg. 13/3. 1928.) D r e w s .

ActMties Ltd., England, Herstellung akliver Kohle. Kohlenstoffhaltiges Materiał 
wird in feiner Verteilung zweckmaBig tangential in einen Ofen oder in eine Verbrennungs- 
kammer eingeblasen. Der Kohlenstaub wird in Suspension gehalten, bis eine ge- 
niigende A ktm erung durch das behandelnde Gas stattgefunden hat. (F. P. 668 677 
vom 30/1. 1929, ausg. 5/11. 1929. E. Prior. 1/2. 1928.) H o r n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und K. Gordon, Norton-on-Tees, 
Erhitzen von Wasserstoff, der zur Syntheso von N H 3, CH3-OH oder zur Druclchydrierung 
von Kohle dienen soli, oder von Gemischon von H., +  CO, indem man die Gase unter 
hohem Druck durch ein Bad von geschmolzenem Metali, z. B. Pb, in einem GefaB 
hindurchperlen liiBt, dessen Wandę durch ein in das Metali eintauchendes Schutz-
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bleoh yor der Beriihrung m it dem H„ geschutzt werden. (E. P. 317131 vom 12/5.
1928. ausg. 5/9. 1929.) " D e r s i n .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., ubert. von: Justin P. Wait, Now
York, Verfahren zum Entwassem von Alkalihydrozyden bis zu einem Feuchtigkeits- 
geh. von weniger ais 10%. Ein gesohlossener Kessel wird zu 40%  seines Vol. m it 
den zu entwassernden kaust. Alkalien gefiillt u. sodann bei geringem Vakuum bei 
Tempp. von 200—300° erhitzt, wahrend stiindig weiteres zu entwasserndes Materiał 
nachgefullt wird. Sodann wird die Zufiihrung weiterer Mengen unterbroehen u. bei 
einer Temp. von 400° bei hohem Vakuum erhitzt. (A. P. 1734 699 vom 31/12. 1924, 
ausg. 5/11. 1929.) H o r n .

Fritz Wienert, Magdeburg, Vorriditung zum Abkiihlen von heipen Losungen
bei der Chlorkaliumfabrikation, dad. gek., daB die Kiihlwande oder andere Apparateteile, 
die von Salzinkrustierung betroffen werden kónnen, ganz oder an ihrer Oberflache 
aus Pb, Sn oder dereń Legierungen bestehen. (D. R. P. 487 043 KI. 121 vom 28/10.
1924, ausg. 30/11. 1929.) H o r n .

Marcel Allinger, Nancy, Verfahren zur Uberfiihrung von sulfalischen Kaliroh- 
salzen, wie z. B . Kainit, oder den daraus gewonnenen alkalisulfathalłigen Salzgemischen 
in  Kalium- bzw. Natriumhydrozyd, dad. gek., daB mittels Oxalsaure aus einer ge- 
niigend konz. Lsg. der genannten Salzgemische saures Alkalioxalat gefallt, dieses 
entweder d irek t oder nach Uberfiihrung in neutrales Oxalat mittels K alk zerlegt u. 
aus dem hierbei neben A lkalihydrat entstehenden CaC„04 mittels H 2S 0 4 H 2C20 4 
wiedergewonnen wird. (D. R. P. 487 058 KI. 121 vom 16/10. 1924, ausg. 29/11.
1929.) H o r n . 

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Hersłellung von Natriumsulfid
oder ahnlidien Chemilcalien in  Korpern von vorausbestimmbarer Form und Grope gemaB 
Oe. P . 104 388 (C. 1926. I I .  3412), dad. gek., daB m an m it Vertiefungen, z. B. Mulden, 
versehene Flaehen anwendet, wobei die Vertiefungen usw. die Formgebung bewirken. 
(Oe. P. 115 223 vom 6/10. 1928, ausg. 10/12. 1929. D. Prior. 28/11. 1927.) H o r n .

Friedrich Schmiedt, Harburg-W ilhelmsbuig, Gleichzeitige Hersłellung von Natrium- 
sulfit und Salmiak aus NaCl, NH3 u. S 0 2, 1. dad. gek., daB rohes Gaswasser nach 
bekannter Abscheidung der Schwefelverbb. durch Metallsalze oder -hydroxyde ver- 
wendet wird. — 2. dad. gek., daB zur Abscheidung eines kornigen Sulfits die Rk.-Fl. 
alkal. gemacht wird. —  Das erforderliche Eindam pfen der Wasch- u. M utterlaugen 
erfolgt un ter der Riickbildungstemp. im  Vakuum. (D. R. P. 494 504 K I. 12k yom 
4/2. 1927, ausg. 24/3. 1930.) K u h l i n g .

Weltha Process Corp., ubert. von: George F. Andersen, Seattle, Washington, 
Ausbeuten von naturliclien Natriumsulfałvorkommen. Die Vorkk. werden ganz oder 
abschnittsweise m it schlammdichten Umwallungen umgeben; dann werden die Sehlamm 
u. fremde Bestandteile enthaltenden Einschliisse des Vork. entfernt. Durch Zusatz 
natiirlich Torkommender Sulfatlaugen laBt sich die Salzmenge erhóhen. (A. P. 
1751901 vom 12/11. 1928, ausg. 25/3. 1930.) D r e w s .

Mallinckrodt Chemical Works, St. Louis, Missouri, ubert. von: Henry V. Farr, 
Ferguson, Missouri, jReinigen von Bariumsulfat. Rohes B aS04 wird m it einer konz. 
Lsg. eines zur Komplexbldg. fahigen Erdalkalisalzes erhitzt. Das erhaitene kom- 
plexe Salz wird durch Zusatz eines Losungsm. fiir das 1. Erdalkalisalz zers. An Stelle 
von 1. Erdalkalisalzen konnen auch entsprechende Alkali- oder Metallsalze benutzt 
werden. Besonders eignet sich CaCl2. (A. P. 1752 244 vom 4/3. 1926, ausg. 25/3.
1930.) " D r e w s .

C. C. Smith, Norton-on-Tees, und Imperial Chemical Industries, Ltd.,
London, Hersłellung von Calciumnitrał. Festes Ca(N03)2 erhalt man durch Mischen 
einer starken Ca(NÓ3)2-Lsg. m it H N 0 3. Die z. B. durch Zentrifugieren abgeschiedenen 
Kjrystalle werden m it einer Suspension von K alk in Ca(N03)2-Lsg. bis zur Neutrali- 
sation gewaschen. (E. P. 325 364 vom 25/1. 1929, ausg. 13/3. 1930.) D r e w s .

Stratmann & Werner, Chemische Fabrik, Leipzig, Verfahren zur Herstdlung 
eines Krysłallpulrers aus Magnesiumchlorid enthaltenden Salzlosungen durch E in
dampfen der Lsgg. im Vakuum unter gleichzeitiger Erwarmung, dad. gek., daB man 
dem trocknen Krystallgemisch das Krystallwasser durch Mahlen im Vakuum entzieht. 
Das Prod. ist vorzugswęise zur H erst. von Kuhlsolen bestimmt, die aus dem luft- 
bestandigen, versandfahigen Pulver durch Auflósen in  W. hergestellt werden. (D. R. P.
485 488 KI. 12a vom 27/2. 1927, ausg. 31/10. 1929.) JOHOW.
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C. d’Asseev, Belgien, Aluminiumozyd. Ahiminiumsulfatrohmaterial oder andere 
Fe-haltigo Aluminiumerze werden m it einer Lsg. von Magnesiumdiearbonat behandolt. 
CO, wird frei u. es entstelit ein Nd. von bas. Fe- u. Al-Carbonat. Der Nd. wird ge- 
waschen u. bei Tempp. yon 90—100° erhitzt bis reines C 02 entweicht. Al- u. Fe- 
Hydroxyde, welche zuriiekbleiben, werden m it h. NaOH behandelt bis Al in Lsg.
geht. Nach Abtrennung von Fe(0H)3 wird die Lsg. bei 70—90° m it dem C 02 be
handelt, welches im friiheren Arbeitsgang gewonnen wurde. Der Al-Nd. wird ge- 
waschen, getrocknet u. calciniert. (E. P. 318 976 vom 13/9. 1929, Auszug verQff. 
6/11. 1929. Prior. 13/9. 1928.) H o r n .

Hoganas Billesholms Aktiebolag, H dganas, Herstellung von Alum inium óżyd. 
(Schwed. P. 62 581 vom 3/5. 1924, ausg. 8/3. 1927.) H o r n .

Amos M. Buley, Los Angeles, und Henry Blumenberg jr., Nevada, Verfahren 
zur Herstellung von Aluminiumchlorid, dad. gek., daB geschmolzenes Al m it Cl2 in 
Ggw. eines reduzierenden Mittels, z. B. Kohle, behandelt wird. Die AlCl3-Dampfe 
werden kondensiert. (A. P. 1734 200 vom 31/8. 1926, ausg. 5/11. 1929.) H o r n .

Henry Blumenberg jr., Nevada, Herstellung von Chloraluminiumsulfal, gek. 
durch die Behandlung einer W.-freien Mischung von A120 3 u. A12(S04)3 m it HC1- 
Dampfen. Die beste Ausbeute an A1C1S04-3 H 20  wird bei Tempp. von 130— 180° F  
erzielt. (A. P. 1 7 3 4 1 9 6  vom 18/5. 1927, ausg. 5/11. 1929.) H o rn .

Georg Agde, Darm stadt, Verfahren zur Herstellung von Chloriden des Eisens, 
Kupfers, Nickels und anderer Chloride gemaB D. R. P. 431 581 u. D. R. P. 458 191 
(C. 1928. I. 2530), dad. gek., daB s ta tt der H 2S 04 HC1 oder HCl-Gas verwendet wird. 
Beispiel: Eine neutrale Lsg. von FeCl2 hinterlafit beim Abkuhlen auf —5° eine Mutter- 
lauge, die noch 275 g /l FeCl2 +  4 H 20  enthalt. Wird vor der Krystallisation HCl- 
Gas eingeleitet, so erhalt man bei 230 g /l HC1 eine Mutterlauge, die bei —5° nur 
180 g /l FeCl2 +  4 H 20  enthalt. (D. R. P. 485 638 KI. 12n vom 2/4. 1927, ausg. 
2/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 431581; C. 1926. II. 1316.) H o r n .

Silica Gel Co., Baltimore, Verfahren zur Herstellung des sauren Oxyds des Wol- 
frams in  Gdform. (D. R. P. 491680 KI. 12g vom 7/10. 1922, ausg. 24/2. 1930. — 
C. 1928. I I .  2182 [A. P. 1 683 695].) H o rn .

Chester H. Braselton, New York, Verfahren zur Herstellung von Bleiozyden. 
Durch geschmolzenes Pb wird bei hohen Tempp. eine Mischung von Luft u. 0 3 ge- 
blasen. Es sind Mittel vorgesehen, um die Menge u. die Temp. der zuzufiihrenden 
Gasmischung zu regulieren. (A. P. 1734 285 vom 20/12. 1920, ausg. 5/11. 1929.) H o r n .

Sulphur & Smelting Corp., New York, ubert. von: E. W. Westcott, Niagara 
Falls, Herstellung von Eisenoxyd. Man verbrennt FeCl3 bzw. FeCl2 in verspruhtem 
Zustand oder in Dampfform m it Luft bei ca. 830—900°, so daB unm ittelbar festes 
krystallin. Oxyd erhalten wird. (E. P. 314 075 vom 18/6. 1929, Auszug veróff. 14/8.
1929. Prior. 22/6. 1928.) D r e w s .

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
F . Plinke, Iiationalisierung in  der chemischen Fabrik. Neue Ergebnisse der 

Steinzeugnonnung. Vom ArbeitsausschuB der Dechema fur die Normung saurefesten 
Steinzeugs werden eine Reihe von Normenentwiirfon der Offentlichkeit zur Stellung- 
nahme unterbreitet. (Chem. Fabrik 1930. 122—26. 2/4. 1930. Berlin.) J u n g .

C. H. Field und D. Haslett, England, Sicherheitsglas. Zum Verbinden der Glas- 
u. Cellulosederivatscheiben verwendet man ein Klebmittel, das aus kunstlichem Harz 
m it oder ohne anderen Klebstoffen, wie Kanadabalsam, Celluloseester oder Euphorbium- 
harzlsgg., besteht. (E. P. 321178 vom 27/7. 1928, ausg. 28/11. 1929.) E n g e r o f f .

C. H. Field und D. Haslett, England, Sicherheitsglas. Zwei Glasscheiben u. eine 
zwischen ihnen liegende Cellulosederivatfolie werden durch einen Klebstoff miteinander 
verbunden, wobei man gleichzeitig auBeren Druck u. Vakuum zur Entfem ung der 
Luft u . des Losungsm. einwirken laBt. Eine zur Durchfiihrung des Verf. geeignete 
Vorr. wird beschrieben. Der Klebstoff besteht aus gleichen Teilen einer Kanadabalsam- 
toluollsg. u. einer Lsg. von Glycerinphenolformaldehydharz in w. A. (E. P. 321189 
Tom 27/7. 1928, ausg. 28/11. 1929.) E n g e r o f f .

J. E. Alcock, England, Verbundglas. Glas u. Celluloid oder Celluloseacetat- 
folien werden miteinander vereinigt unter Zuhilfenahme von kiinstlichen Harzen, dio 
man aus Phthalsaureanhydrid u. Glycerin m it oder ohne Succinsaure u. aus Form-
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aldehyd u. Phenol im A.-Stadium kondensierten Stoffen, gegebenenfałls in Ggw. 
anderor Harzsauren, wie z. B. Abietinsauro, hergestellt hat. (E. P. 319 873 vom 
31/7. 1928, ausg. 24/10. 1929.) E n g e r o f f .

P. H. Head, England, Verbundglas. Man verwendet ais Losungsm. fiir die Cellu- 
losederiyatfolien, m it denen die Verb. der Glasplatten bewerkstelligt wird, Athyllaotat 
allein oder in  Lsg. Dem L actat kann man noch Cydohezanon oder Triacetin zufiigen. 
(E. P. 321977 vom 23/8. 1928, ausg. 19/12. 1929.) E n g e r o f f .

Emil Peipmann, Rcichenbach, Brenuen von Porzellan in  einem zweistockigen 
Rundofen und Ofen zur Ausfulirung des Verfalirens, bei dem bei n. Brande im  Unterofen 
m it iibersehlagender Flamme gearbeitet wird, die Gase den Oberofen dagegen in  gerader 
Richtung durehziehen, 1. dad. gek., daB zur Verscharfung des Gliihbrandes u. gleich- 
zeitiger Dampfung des Feuers im Unterofen die durch den Unterofen in  gerader 
Richtung aufsteigenden Feuergase m it iibersehlagender Flamme durch den Oberofen 
gefiihrt, zur Dampfung des Gliihbrandes bei iibersehlagender Flamme im Unterofen 
unm ittelbar durch die Oberofensohle hindurch abgezogen werden. —  2. Ofen zur Aus- 
fiihrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB der Oberofenraum oben mittels 
Sehiebers abschlieBbar ist, unten  durch Offnungen m it einem Ringkanal in  Verb. steht, 
in  welchem die auBerhalb des Oberofens nach dem K am in fiihrenden Abzugskanalc 
miinden. Bei den bekannten Verff. kann im  Oberofen keine iiberschlagende Flamme 
erzeugt werden. (D. R. P. 494 792 KI. 80c vom 31/7. 1928, ausg. 27/3. 1930.) K u h l .

Ernest James Hurne, Parkside, Australien, Zement. K alkstein wird fein ge- 
mahlen, die erforderliche Menge Tonschiefer oder Ton m it so viel W. fein gemahlen, 
daB ein salbenartiger Brei entsteht, dieser m it dem gemahlenen K alkstein innig ge- 
mischt, die Mischung geformt u. gobrannt. (Aust. P. 16 269/28 vom 17/10. 1928, 
ausg. 12/11. 1929.) K u h l i n g .

Comp. de Produits Chimiąues et Electrometallurgiętues Alais, Froges et 
Camargue, Frankreich, Aluminiumzement. Gemische von Bauxit, Gips u. Kohle in
Mengenverhaltnissen, unter denen Monocalciumaluminat u. Dicalciumsilicat entstehen, 
werden bei Tęmpp. von 1200 bis 1250° verklinkcrt. (F. P. 678 096 vom 25/10. 1928, 
ausg. 18/3. 1930.) K u h l i n g .

Ernest Albert Etheridge, Cremorne, Australien, Bausteine, Ziegel u. dgl. „WeiBer“ 
Zement wird m it pulverfórmigen Mischungen von Ton, Sand, Feldspat u. dgl. ge- 
mischt, die zum Abbinden erforderliche Menge W. zugegeben, die M. geformt, an der 
Luft getrocknet u. gegebenenfałls m it einer farbigen Glasur iiberzogen. (Aust. P. 
12 342/28 vom 19/3. 1928, ausg. 23/4. 1929.) K u h l i n g .

Torkret Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Verzdgerung der Entwicklung von 
Gasen aus festen Stoffen bei der Einwirkung von Warnie oder Feuchtigkeit. Zur H erst. 
eines leichten, porósen 2?efo?isteines, poróter 7Vmsteine, poroser Isoliersteine aus Infu- 
sorienerde, poroser Gtpsformen usw. m it regelmaBigen, feinen Porenbldgg. werden den 
zu bildenden Blassen, dem Mórtel usw. vor dem Erharten, Trocknen, Brennen geeignete 
gasentwickelnde Stoffe, z. B. CaC2, CaH„, zugefiigt, die m it geeigneten Sehutzstoffen, 
z. B. Leim, Gelatine, Wasserglas usw., versehen sind, die nur eine allmahliche Einw. 
der zersetzenden Faktoren, wie W., Warme u. a., zulassen, wobei gegebenenfałls die 
bei der ałlmahlichen Gasentw. freiwerdende W arme ais Schmelzwarme von ihnen ab- 
sorbiert wird, u. die bei der Gasentw. entstehenden Prodd. durch chem. Einw. den 
Endmaterialien erhóhte Festigkeit yerleihen. (F. P. 663 286 vom 31/10. 1928, ausg. 
19/8. 1929. D. Prior. 2/11. 1927.) R. H e r b s t .

Harold Hill Duke, Rockdale, Australien, Bausteine u. dgl. Mischungen Ton Kaut- 
schuk, MgO, Mineralfarbstoff u. gemahlenem K ork oder Holzmehl werden unter hohem 
Druck geformt, ansehlieBend m it SC12 u. MgCI2-Lsg. behandelt u. sehlieBlich in  verd. 
NaOH gekocht. (Aust. P. 12 360/28 vom 19/3. 1928, ausg. 16/4. 1929.) K u h l i n g .

Canada Gypsum and Alabastine Ltd., Paris, ubert. von: George Miller 
Thomson, Caledonia, K anada, Baustoffe. Pflanzliche Faserstoffe werden m it Mitteln, 
welche ihre Poren óffnen, d. h. sie von Harzen u. Saft befreien, z. B. m it gespanntem 
Dampf, behandelt, die so vorbereiteten Fasern m it dem Brei eines hydraul. Binde- 
mittels, yorzugsweise Gips, gemischt u. die Mischungen geformt. Die Erzeugnisse 
zeichnen sich durch hobe Festigkeit aus. (A. P -1 751 429 vom 20/6. 1927, ausg. 
18/3. 1930.) K u h l i n g .

America Tar Products Co., Chicago, ubert. von: Charles R. Faben, St. Louis, 
V. St. A., Wasserfeste Stoffe. Fein gepulvertes Pech, fein gepułverter fetter Ton, Faser- 
etoffe, wie Haare, Baumwołle, Asbest, Glaswolle o. dgl., W. u. Teer werden innig
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gemischt u. die Miscliungen getrocknet. (A. P. 1 751 690 vom 7/8. 1922, ausg. 25/3. 
1930.) K u h l i n g .

Frederick William Saxton, Wellington, Neu-Seeland, Strapenbaustoffe. Fiill- 
stoffe werden in  einer drehbaren Trommcl o. dgl. m it einem etwas oberhalb 100° sd. 
Losungsm. fiir Bitumen benetzt u. dann so viel gesehmolzenes Bitumen in  zerstaubtem  
Zustand auf die M. aufgebracht, daB die Fiillstoffe nocli n icht zusammenbacken. Die 
Erzeugnisse werden auf dem Strafienboden ausgebreitet u. nach Verdunsten von vor- 
handenem W. festgewalzt. (Aust. P. 13 583/28 vom 30/5. 1928, ausg. 7/5. 1929. 
Neuseeliind. Prior. 14/6. 1927.) K u h l i n g .

Otto GraE, Der Aufbau des Mortels und des Betons. Untersuchgn. ub. d. zweckmaB. Zu-
sammensetzg. d. Mortels u. d. Betons. H ilfsm ittel zur Vorausbestimmung d. Festig-
keitseigenschaften d. Betons auf d. Baustelle. 3., neubearb. Aufl. Berlin: J . Springer
1930. (V III, 151 S.) gr. 8°. M. 16.— ; Lw. M. 17.50.

V II. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
Reichsverband Deutscher Daehpappenfabrikanten, Anwendung und Nułzen 

der Bodenpappe fu r  KullurzwecTce. Der Aufsatz propagiert die Bodenbedeckung m it 
teerfreier Daohpappe, um Keimung, Wachstum, Bliite u. Eeife von Gartenkultur- 
pflanzen zu beschleunigen. (Teer u. Bitumen 28. 177—78. 10/4. 1930.) T r e n e l .

H. Lagatu, Das Dungungsproblem des Weiribergs. Vf. behandelt im Zusammen-
hange die Schwierigkeiten bei der richtigen Diingerversorgung der Weinberge, die 
nicht wenig auch von meteorolog. Verhaltnissen abhangig is t u. daher unter Um- 
standen auch mehr schadlich ais niitzlich wirken kann, so in  schlechten Weinjahren, 
u. gibt fiir die geeignetste Dungung einige Mischformeln an. (Rev. Viticulture 72. 
241—47. 27/3. 1930. Montpellier, Station de Eech. chim.) Gr o s z f e l d .

Pablo Hoffmann, Dungung der Spargelpflanzen. Die haufig geiibte iłberstarke 
Dungung m it Stallmist laBt sieh durch Kunstdiinger wohlfeiler erzielen, wenn sie durch 
Humusdiingung (Lupinen, Zwischenbau) erganzt wird. Angabe prakt. Diingungs- 
vorschlage. Animal. Dunger (Jauche, Stallmist) darf nicht kurz vor oder zu der Zeit 
der E rnte gegeben werden. Spargelpflanzen nehmen nur dann Niihrstoffe auf, wenn 
sie griine Triebe haben. Bei Mangel an Humus in der Oberschicht fehlt es an Bakterien- 
tatigkeit, wodurch die Wrkg. von Kunstdiinger stark  yermindert ist. (Konserven- 
Ind. 17. 240—42. 10/4.1930.) Gr o s z f e l d .

Ch. Brioux und Edg. Jouis, Neutralisalion von Boden durch Silicate des hydrau- 
lisclien Kalkes. Vff. verfolgen die Neutralisation von zwei sehwach sauren Boden 
( P h  5,6— 5,8) elektrometr. m it der H 2-Elektrode. Der hydraulische Kalk, der 
23% S i02 enthielt, wirkte auBerordentlich schnell, langsam dagegen Wollaslonit. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 444—46. 17/2. 1930.) T r e n e l .

W. H. Mac In tire und W. M. Shaw, Der Einflufi der Jahreszeit au f die Zer- 
selzung vcm Kalk im Boden. In  Tópfen von 2 Gallonen Fassungsvermogen verfolgen 
Vff. monathch die Zers. von feingemahlenem Kalkstein u. Dolomit; <3s wurden — auf 
den „Acre“ umgerechnet — 3750 Pfd. CaC03 gegeben. Die Zers. ist in allen Jabres- 
zeiten der Mahlfeinheit proportional; Dolomit wurde langsamer zersetzt ais Kalkstein. 
Die Zers. scheint in erster Linie durch den C02-Geh. des Bodenwassers — also letzten 
Grundes durch biolog. Einflusse — becinflufit zu werden; infolgedessen ist die Zers. 
im Sommer starker ais im Winter. (Journ. Amer. Soc. Agronomy 22. 272—76. Marz
1930.) __________________  T r e n e l .

Antaldo Antaldi, Bologna, Herstellung von Mischdiinger aus Rauch und Rufi. 
(D. R. P. 494 713 KI. 16 vom 22/11. 1927, ausg. 28/3. 1930. — C. 1928- II . 2052.) K ii.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dungemittel. Beim Verf.
gemiiB dem H auptpatent wird das (ŃH4)2H P 0 4 ganz oder teilweise durch andere 
Ammoniumphosphate ersctzt. (Aust. P. 12 915/28 vom 20/4. 1928, ausg. 18/12.
1928. Zus. zu Aust. P. 4011/26; C. 1928. I. 1698.) K u h l i n g .

I .  Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M (Erfinder: Karl Eger, Robert 
GrieBbach und Wilhelm Wild, Ludwigshafen a. Rh.), Kaliumphosphatdungemittel, 
bestehend aus Kaliumphosphatgemischen, 1. dad. gek., daB es K 20  u. I I3P 0 4 etwa 
im Verhaltnis von 3 Moll. K 20  zu 2 Moll. P20 6 e n th a lt .— 2. dad. gek., daB m an wasser- 
haltige Mischungen oder Lsgg., die K20  u. H 3P 0 4 in dem angegebenen Verhaltnis 
enthalten, trocknet u. bei etwa 200° gliiht. — Das neue Dungemittel is t lagerbestandig 
u. neutral. (D. R. P- 494 689 KI. 16 vom 26/4. 1925, ausg. 26/3. 1930.) K u h l i n g .
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Rubber Service Laboratories Co., Akron, iibert. von: Carl N. Hand, N itro, 
V. St. A., Insekticides Miłtel, bestehend aus einer Suspension von Thiocarbanilid in 
W., z. B. einer Suspension von 1 Pfund Thiocarbanilid in 5 Gallonen W. m it etwas 
Casein, Leim, Starkę oder dgl. ais Suspensionsmittel. (A. P. 1734519 vom 12/12. 
1923, ausg. 5/11. 1929.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Insekticide Milłel, bestehend 
aus komplexen Borofluoroorganosśiuren u. ihren Salzen. Z. B. g ibt m an H F  zu einem 
Gemisch von B(OH)s u. einer organ. Saure, wie HCOOH, GH3COOH, CeHBCOOH usw., 
oder man lost B(OH)3 in HF  u. gibt eine organ. Saure zu. Zur H erst. von Borołrifluoro- 
essigsdure riih rt man B(OH)3 in  Eisessig u. gibt unter Kiililung wss. H F  zu. (E. P.
316987 Tom 7/8. 1929, Auszug yeroff. 2/10. 1929. Prior. 7/8. 1928.) T h i e l .

Otto Liebknecht, Berlin- Grunewald, Schadlingsbekampfungsmiltel, insbesondere 
zur Bekampfung yon Saatgutschadlingen, bestehend aus leichtfliichtigen Chrmnyl- 
verbb. —  Z. B. Terwendet m an ein Gemisch yon 10 Teilen Gr02Cl„, CrOoF,, oder Chromyl- 
acetylacetonat m it 10 Teilen GGlx oder 10 Teile einer der genannten Chromylyerbb. 
im  Gemisch m it 20 Teilen Kieselgur oder 10 Teile Cr02Cl2 im Gemisch m it 5 Teilen 
chloriertem Naphthalin  oder auch gasfórmige Mischungen, bestehend aus einer Chromyl- 
verb. u. GO. (A. P. 1736448 vom 8/1. 1927, ausg. 19/11. 1929. D. Prior. 19/1.
1925.) S a r r e .

F. R. Moser, Amsterdam, Schadlingsbekampfungs- und Desinfektionsmittd, er
halten durch Ausschiitteln von ungereinigten Erdóldestillaten m it 50%ig. H ,S 0 4 u. 
Ausscheiden der bas. Stoffe durch Neutralisation, z. B. m it Sodalsg., die ais solche 
verwendet werden. (E. P. 297414 vom 7/8. 1928, Auszug yeróff. 14/11. 1928. Prior. 
21/9. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Brabender Elektromaschinen G. m. b. H., Duisburg, Yerfahren zur kon- 
tinuierlichen Erzeugung von nicotinhaltigen1 Gasen aus imprdgniertem Papier, ins
besondere zur Schiidlingsbekampfung, 1. dad. gek., daB das impragnierte Papier in 
Bandform zwangslaufig zwischen Heizkorpern hindurchgefuhrt wird, die auf einer 
solchen Temp. gehalten werden, daB das Nicotin in Dampf oder Gaśform iibergeht, 
ohne daB das Papier unter Feuerscheinungen verbrennt. — 2. dad. gek., daB das 
Papierband von endlosen Banderpaaren, die iiber Eollen laufen, erfaBt u. zwangs- 
laufig zwischen den Heizkorpern hindurchgefuhrt wird. — 3. dad. gek., daB die end
losen Bander gelocht sind. — 4. dad. gek., daB von einer abgespulten Rolle das Papier
band abgezogen u. zwischen den endlosen, uber Rollen laufenden Bandera hindurch
gefuhrt wird. — 5. dad. gek., daB oberhalb der Rollen u. der zwischen diesen Rollen 
laufenden endlosen Bandera die Papierrolle auf einer Haspel angeordnet ist u. daB 
uber der Vorr. der Ventilator oder das Kreiselgeblase angeordnet ist, welches die 
Gase absaugt u. durch eine Leitung der Verwendungsstelle zudruckt. (D. R. P.
486 530 KI. 451 vom 2/3. 1929, ausg. 18/11. 1929.) Sa r r e .

[russ.] Michaił Fedorowitsch Komilow, Mineraldunger und K alk  an Klee. Leningrad:
Sselchosgis 1930. (62 S.) Rbl. 0.20.

V III. M etallurgie; M etallograpM e; M etallyerarbeitung.
Fr. Prockat, Der Schwimmittelzusatz bei der Scliwimmaufbereitung von Kohlen 

und Erzen. Vf. beschreibt die yerschiedenen Yorr., die den Schwimmittelzusatz 
(Ol usw.) bei der Schwimmaufbereitung von Kohle und Erzen dem Arbeitsgang zufiihren. 
(Kohle u. Erz 2 7 . 191— 96. 227— 31. 11/4. 1930. Berlin.) L u d e r .

W. Mc Connachie, Die Bildung von Alkalicyaniden im  Hoćhofen. Schon 1845 
fanden B u n s e n  u . P l a y f a ir  in Hochofengasen weniger Sauerstoff, ais aus der Zus. 
der Geblaseluft zu erwarten war, ohne eine zufriedenstellende Erklarung dafiir geben 
zu kónnen. Im  wesentlichen wird das scheinbare Verschwinden des Stickstoffs ver- 
standlich durch den O rt der Probenahme aus dem Ofen: Die aus der Reduktionszone 
aufsteigenden, infolge Sauerstoffaufnakme aus den Erzen stickstoffarmeren Gase 
werden durch die Geblaseluft in die Nahe der Ofenwandung getrieben u. eigeben bei 
der dort erfolgenden Probenahme einen um 8,77% vom N2-Ertrag  geringeren Geh. 
an N2. Durch Bldg. von Alkalicyanid laBt sich das Fehlen yon N2 namlich nicht hin- 
reichend erklaren, da nur 2,8 yon den aus dem scheinbaren N2-Verbrauch berechneten 
80 g KCN/obm gefunden wurden. Aus aufsteigenden yerdampften Alkalioxyden, 
Kohlenstoff u. Stickstoff in reduzierender Atmosphare bilden sich standig Cyanide,



1930. I. H tiii. Me t a l l u r g ie ; M e t a l l o g r a p h ie  o s w . 3347

die z. T. durch unreduziertes FeO wieder zerlegt werden. Die aufsteigenden Alkalien 
gehen dann groBtenteils m it MnO, A120 3 u. besonders S i02 ais Schlacken nieder, werden 
an der Sohle des Ofens durch K alk ■nieder in Freiheit gesetzt u. beginnen ihren Kreislauf 
von neuem. Der Alkaligeh. der Gichtgase wechselt infolgedessen m it der A rt der Erze; 
bei Ggw. von viel freier S i02 ist er am geringsten. (Chem. Age 22. Monthly Metallurgical 
Section 2}—22. 5/4. 1930.) R . S c h m id t .

Peter Bardenheuer und Karl Ludwig Zeyen, Die IJberhiizung von Gufieisen. 
Schon in einer fruheren Arbeit (C. 1928. I. 2651) wiesen die Yff. auf die Beeinflussung 
der mechan. Eigg. von GuBeisen durch Schmelzuberhitzung hin. In  der vorliegenden 
Arbeit w ird der EinfluB einer 15 Min. langen Ubcrhitzung aul verschiedenen Stufen 
(1350— 1380, 1460—1500, 1580—1630°) in  GuBeisenschmelzen m it yerschiedenem 
C-Geh. untersueht. Proben m it wenig P  u. S u. 3,44% C zeigen m it zunehmender 
Uberhitzung steigende Biege- u. Zugfestigkeit, wahrend bei 3°/0 u. weniger C die 
Biegefestigkeit abnimmt u. die Zugfestigkeit beim Uberhitzen der Schmclze auf ~  1500° 
s ta rk  abfallt, dagegen beim Erhitzen auf ~1630° leicht ansteigt. Bei allen C-Gehh. 
fallt die Durchbiegung m it steigender Ubererhitzung. Je  geringer der C-Geh., um so 
leichter wird der Graphit gel.; infolgedessen C-arme Mischkrystalle m it perlit. Gefiige, 
die von einem Netzwerk aus eutekt. Graphit m it F errit umgeben sind. W eiterhin 
zeigt die Arbeit, daB bei normalem S- u. P-Geh. steigende Oberhitzung stets den 
Graphit verfeinert; die ungiinstige eutekt. Graphitausbildung in Netzform t r i t t  nicht 
auf. Mit fallendem C-Geh. neigt der Werkstoff zur Krystallisation in Form lang- 
gestreckter Dendriten m it zwischengelagertem Graphiteutektikum; Verschlechterung 
der mechan. Eigg. L eitet man durch Zugabe von Si in  die Pfanne oder durch hohes 
Silizieren der Schmelzen die friihzeitige Krystallisation des Graphite ein, so steigen 
m it hoherer Uberhitzung selbst bei niedriggekohltem Eisen (bis ~ 2 ,5 % C )  die 
Festigkeitswerte; der Graphit ist iiber den ganzen Querschnitt gleichmaBig verteilt, 
keine D endritenstruktur. Tiefgekohlte Schmelzen kann man durch Legierungs- 
elemente, z. B. Cr, gegen tlberhitzung unempfindlich machen. (Mitt. Kaiser-Wilh.- 
Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 11. 225— 35. 1929.) L u e b .

E. J. Lowry, Hochwertiges Gufieisen. Vf. erkennt an, daB Europa in der Er- 
forschung u. Herst. von hochwertigem GuBeisen vor Amerika einen Vorsprung ha t 
u. behandelt Verbesserungsmóglichkeiten des Gusses duich Zulegieren ro n  Cr, N i 
Mo u. V. (Trans. Amei. Soc. Steel Treating 17. 538—62. April 1930.) L u e b .

— , Zementationsmeclianismus. Allgemein verstandliche Erlauterung der Zemen- 
tationsvorgange. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 588— 93. April 1930.) L u e b .

Peter Bardenheuer und Christian Alexander Muller, Untersuchungen iiber das 
Verhallen der Begleitelemente des Eisens, insbesemdere des Sauerstoffs bei der Seigerung 
des Stahles, m it Beitragen zur Sauerstoffbeslimmung. Nach einer Definition der Begiiffe 
„Krystallseigerung“, „Gasblasenseigerung“ u. „Blockseigerung“ berichten die Vff. 
kurz iiber altere Unterss. u. die Analysenmethoden zur O-Best. u. stellen sich die Auf- 
gabe, die Zusammenhange zwischen O-Geh. u. Starkę der Seigerung zu klaren. Versuchs- 
blockchen aus unsiliziertem Stahl m it niedrigem C-Geh., in  denen durch verzogerte 
Abkuhlungsgeschwindigkeit Blockseigerung hervorgerufen wurde, zęigen in der Mitte 
eine starkę Anreicherung an S u. P, eine geringe an O; Cu u. Mn seigem nur wenig.
O, S, P, Cu u. Mn seigern in der gleichen Richtung. AuBerdem weisen die Vff. nach, 
daB die Ergebnisse der O-Best. nach dem Wasserstoffreduktionsverf. durch einen hóheren 
P-Geh. erheblich beeinfluBt werden. Bei unsilizierten Stahlen m it 0,57 u. 1,03% C 
waren in  der m ittleren Zone der unteren BloekhaKte die geringsten Gehh. an S, P  u. C; 
die zuerst sich ausscheidenden Krystalle sind sehr rein u. sinken zum BlockfuB. Auch 
hier seigert O m it den ubrigen Elementen. Durchschnittliche prozentuale Anreicherung 
fur d:e yerschiedenen Elemente: S =  60%, P =  35%, O =  16%, Cu =  10%, Mn =  
7%  (Fehlerquellen durch das Wasserstoffreduktionsverf. nicht beiucksichtigt). Weiter 
stellen die Vff. fest, daB durch eine weitgehende Desosydation des Stahles die Seigerung 
betrachtlich herabgemindert wird, da der O-Geh. eines Stahles fur die Starkę der Sei
gerung von groBer Bedeutung ist. (Mitt. Kaiser-W ilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 11. 
255—72. 1929.) L u e b .

Peter Bardenheuer und Christian Alexander Muller, Untersuchungen iiber die 
Seigerung in  beruhigten und nicht beruhigten Flufislahlblocken. Die Resultate der 
Laboratoriumsarbeit werden an 3 FluBstahlblocken aus dem prak t. Betrieb nach- 
gepriift. Der m it Al beruhigte Stahl zeigt geringere O-Gehh. u. somit auch geringere 
Seigerung ais der m it Mn desoxydierte. Die O-Anreicherung geht der P- u. 3-Seigerung
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parallel, ausgenommen an den Stellen der liochsten P- u. S-Gelih., wo eine Verarmung 
an O besteht, die wahrscheinlich mit den dort zahlreich auftretenden Gasblasen zu- 
sammenhangt. Auch hier zeigt sich die Unzulanglichkeit des Wasseistoffreduktions- 
yerfahrens (Mitt. Kaiser-W ilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 1 1 . 273—77.1929.) L u e b .

V iktor Z sak , tlber den •perlitisclien roslfreien Slahlgu/3. 12—18% Cr machen 
StahlguB rostfrei. A Cj w ird auf ~  800° verschoben, die eutektoid. Zus. liegt bei 0,3%  C. 
Wegen der langsamen Auflósung der eutektoid. Ckromcarbide muB bei der Warme- 
behandlung der Um wandlungspunkt um 150—200° iiberschritten werden, um voll- 
standige Auflósung des Carbids zu erreichen. Guter Korrosionswiderstand verlangt 
niedrigen C-Geh. (0,1 oder 0,3%)- Stahle m it 0,1%  C sind ohne Hartebebandlung 
gegen Korrosionsangriffe unempfindlich. Geniigende Diinnflussigkeit u. Konosions- 
festigkeit schreiben fiir StahlguB, insbesondere fiir die H erst. diinnwandiger GuBstucke
0,25—0,3%  C u. 18% Cr vor. Mn ( - 0 ,4 % ) ,  Si ( - 0 ,5 % ) ,  P + S  ( - 0 ,0 3 % )  u. 
N i ( — 0,4%) haben nur geringen EinfluB. Je  nach dem C-Geh. wird das Werkstiick 
von 800—1000° in  W., Ol oder an der L uft abgeschreckt u. auf Tempp. zwischen 550 
u. 750° angelassen, worauf abermals ein Abkuhlen in  W., Ol oder im Luftstrom  folgt, 
wenn nicht die komplizierte Form des GuBstuckes ein Abkuhlen im Ofen yerlangt, 
um RiBbildung zu vermeiden. Bei der Besprechung der mechan. Eigg. weist der Vf. 
besonders auf die geringe Kerbzaliigkeit hin u. fiihrt die Anwendungsgebiete rost- 
freien perlit. Stahlgusses hinsichtlich seiner Korrosions- u. Feuerbestiindigkeit an. 
(Gieflerei 1 7 . 339—42. 4/4. 1930.) L u e b .

H. P. Rassbach, Schmelzpraxis fiir  drei Arlen Eleklrostahle. Ausfiikrliche Wieder- 
gabe der bereits C. 1 9 3 0 . I. 1206 referierten Arbeit. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
1 7 . 570— 85. April 1930.) L u e b .

J. E. Carlin, Prazis in  der Duphxstahlhcrstdluwj. Die Schlacke h a t die Haupt- 
aufgabe, den P  zu entfernen. Entsprechend der Rk. 2 P  +  5 FeO -f- 3 CaO Ca3P 2Oa+  
5 Fe ist fiir die Ggw. von geniigend FeO zu sorgen, zumal das Duplesm etall sehr 
P-haltig ist. Das spater zugesetzte Roheisen iibernimmt die Desoxydation. Eine 
sichere Chargenfiihrung yerlangt fortlaufendo O-Analysen des Metalles sowie einwand- 
freie Best. der Temp. u. der Schlackenviscositat, um die notwendige Menge Roheisen 
zu berechnen. Vf. bespricht weiterhin prakt. Gesichtspunkte. (Iron Age 1 2 5 . 925—27. 
27/3. 1930. Beaver, Pa.) L u e b .

Leon Cammen, Eine heuristische Tlieorie der Stahlstruktur. Bisher nim m t man an, 
daB sich zwischen den K rystallen eine amorphe Schicht befindet. Vf. zeigt, daB dio 
bekannten Eigg. der amorphen M. nicht ausreichen, um das mechan. Verh. eines Stahles 
zu erklaren. E r schlagt vor, die M. zwischen den K rystallen ais submikroskop.-krj'- 
stallin zu betraeliten. (Trans. Amer. Soc. Steel T ieating 1 7 . 563— 69. April 1930.) L u e b .

Anton Pomp und Hermann Poellein, Fesłigkeits- und Oefiigeunłersuchungen an 
kaltgewalzten und gegliihłen Bandstahlen verschiedener Yarhehandlung. Dio Vff. ver- 
missen bei den alteren Arbeiten yergleichbare Unterss. iiber den EinfluB des K alt- 
walzens sowie des anschlieBenden Gliihens auf die Festigkeitseigg. u. das Gefiige von 
Bandstahlen m it mehr ais 0,1%  C. Bei Stahlen m it 0,09— 1,44% C wurde der gesamte 
Zem entit durch geeignete Gliihbehandlung in kórnigen Zem entit umgewandelt. Un- 
abhangig von der Druckeinteilmig beim Kaltwalzen t r a t  stets ein Anstieg der Zug- 
festigkeit m it steigender Abnahme ein; ahnlich iindert sich die Zeitharte, doch tr i t t  
bei niedriggekohlten Stahlen oberhalb 82%  Abnahme ein geringer H arteabfall auf. 
AuBerdem zeigten die Verss., daB das Walzen m it verschiedenen Stichzahlen keinen 
EinfluB auf die Andeiungen der Zugfestigkeit, Dehnung u. Zeitharte ausiibt. Bei 
normaler Arbeitsweise ist also die Verfestigung des Stahles yon Druckabnahme u. 
Stichzahl unabhangig. W ie P o m p  u. K n a c k s t e d t  (C. 1 9 2 9 . I . 1985) beim Draht- 
ziehen feststellten, t r i t t  ebenso beim Kaltwalzen von Bandstahl m it sehr leichten 
Drucken keine nennenswerte Erwarmung des Bandeisens ein, bei normalen Abnahmen 
jedoch erhitzt sich das Band u. eine Festigkeitssteigerung ist die Folgę. In  Uber- 
einstimmung m it K o r b e r  u. R o h l a n d  (C. 1 9 2 7 . H . 492) fanden die Vff., daB bei 
C-reichen Stahlen der C-Geh. die durch Kaltwalzen hervorgeiufene Verfestigung kaurn 
beeinfluBt. Mit steigendem Walzgrad nim m t die Kornstreckung zu ; Gefiige zeigt groBe 
Ahnlichkeit m it dem des gegliihten Materials. Bei der Vers.-Reihe an Stahl m it streifigem 
Zementit is t der Verlauf der Zugfestigkeitskurven unregelmaBiger. Durch die Kalt- 
verformung werden die Lamellen zu feinsten Zem entitsphtterchen zertriimmert. Stahl 
mit sorbit. Gefiige zeigt dieselbe Abhangigkeit der Anderung der mechan. Eigg. yon 
der Kaltyerformung; die Sorbitteilchen werden almlich wie der lamellare Perlit zer-
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rieben. — Gliihverss. lieBen eikennen, daB durch Kaltverformung zertriim m erter 
Zem entit bei gleicher Gliihtemp. um so leichter eingeformt wird, je hóher der voraus- 
gegangene Walzgrad war; ahnlich verhalt sich ein Werkstoff m it sorbit.-lamellarem 
Gefiige. Die Vff. ziehen aus den Vers.-Ergebnissen Folgerungen fiir die Kaltwalz- 
praxis. (Mitt. Kaiser-W ilh.-Inst.Eisenfoisch., Dusseldorf 11. 155— 84. 1929.) L u e b .

Floyd C. Kelley, Lineare Ausdehnung der S.A.E.-Stahle. In  einer Tabelle bringt 
der Vf. die Ausdehnungskoeffizienten einiger S.A.E.-Stahle m it Angabe der Quelle bzw. 
des Forschers. (Trans. Amer. Soc. Steel Tieating 17. 593. April 1930. Schenectady, 
N. Y., General Electric Co., Research Lab.) L u e b .

Schrader, Die spanlose Formung von Zink. Zn von hohem Reinheitsgrad rekrystalli- 
siert schon bei gewóhnlicher Temp., verhśilt sich also genau wie Pb, wahrend die Ver- 
unreinigungen des techn. Zn die Rekrystallisationstemp. auf etwa 100° heraufsetzen. 
Yf. erlautert die Zusammenhange der technolog. Eigg. des Terformten Zn m it der 
Arbeitstemp, der Verformungsgeschwindigkeit, der Walzrichtung usw. Diagramme- 
u. Schliffbilder sind beigefiigt. (Metali-Wirtschaft 9. 282—85. 28/3. 1930. Ham- 
born.) L u d e r .

G. L. Oldright und Virgil Miller, Dos Schmdzen im  Bleihochofen. Die Wirkung 
der Bedingungen an den verschiedenen Formen auf die Form des Bleies und die Zusammen- 
setzung der Schlacke. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1 .1361, 2617.) Die Menge des Pb-Silicates w achst an- 
fangs Tom Schlackenabstich bis zur Riiekwand des Ofens entsprechend dem Konzentra- 
tionsfall des CO u. der Temp. stark. Das Anwachsen der Pb-Silicatmenge dauert bis zu 
•einem Punkte etwa in  der M itte der Formen an, wo die Temp. u. die CO-Konz. weiter 
sich vermindern; bis zu diesem P unk t ist die Chargenbewegung noch sehnell. Dann, 
wenn die Charge sich m it Annaherung an die Riickseite des Ofens m it allmahlich ge- 
ringerer Geschwindigkeit bewegt, haben die die Red. beeinflussenden Faktoren langere 
Zeit zur Wrkg., so daB in diesem Teil der Formenzone die Pb-Silicatmenge standig 
fallt. Die esperimentelle Tatsache, daB Pb-Silieat in  der Schlacke in  gróBerer Menge 
Torhanden ist, zeigt, daB die leicht reduzierbare Verb. in solch einer physikal. Form 
anwesend ist, daB das CO es n icht angreifen konnte. Nach dem Schmelzen bewegt sich 
das Pb-Silicat, das dann sehr fl. ist, so sehnell durch die Formenzone, daB CaO oder 
metali. Fe das CO unterstiitzen miissen. Die an den versehiedenen Formen erreich- 
baren Tempp. bestimmen auch die schlackebildenden Bestandteile der Schlacke an 
jeder Form, denn m it einer hóheren Temp. enthalten die Schlacken mehr Kalk zu S i02 
u. weniger Pb. Das Fe in der Schlacke wachst m it fallender Temp. tro tz  der Tatsachej 
daB die CO-Konz. m it der Temp. abnim m t u. die Fe-Verbb. weniger stark  reduziert 
werden. Der CaO ersetzt das Fe u. Pb. Alle Ergebnisse 'wurden nur an  einem Hochofen 
erm ittelt, der ais typ. fiir einen groBen Bezirk angesehen werden kann. (Metal Ind. 
{London] 36. 125—27. 24/1. 1930. U. S. Bureau of Mines.) W i l k e .

Otto Winter, Einiges iiber den Quarzherd des Kupferraffinierofens. Die Stoffe 
fiir die Zustellung eines Cu- Quarzherdes sind gemahlener Quarz Yerschiedener Kórnung 
u. Kupferhammerschlag in fein gemahlenem u. gesiebtem Zustande. Der Tonzusatz 
is t fiir die Zustellung eines dichten Herdes nicht unbedingt erforderlieh, wird jedoch 
meistens dort gewahlt, wo bas. Schlacken in  starkem  MaBe auftreten. Das erste Ziel 
beim Einbrennen eines neuen Herdes ist, ihn dicht zu erhalten. Die Einbrenntemp. 
steig t m it zimehmendem Tongeh. Das fertige Gemenge fiir den H erd soli wurffest 
■sein, d. h., es muB einen móglichst niedrigen Feuchtigkeitsgeh. aufweisen. Beim Ein- 
bringen des Gemenges fiir den Herd sind 2 Verff. zu unterscheiden: das eine Verf. 
schreibt ein schichtenweises Einschaufeln u. Einbrennen vor, wahrend bei dem zweiten 
Verf. das ganze Gemenge aufgeschaufelt u. dann eingebrannt wird. Eine geniigend 
sta rkę u. gleichmaBige Glasur des Herdes wird durch eine Einbrenndauer von 24 bis 
36 Stdn. bei 1500° erreielit. (Metallbórse 20. 761—62. 5/4. 1930.) K a l p e r s .

Friedrich Vogel, Orundlagen zur Berećhnung von eleklrolyłischen Kupferraffinations- 
anlagen. (Metali u. Erz 27. 150—55. Marz 1930.) E n s z l i n .

E . Kuhn, Das Aluminium. Eine kurze Obersicht uber die Gewinnung des Al 
u. seine Eigg. (D in g l e r s  polytechn. Journ. 111. 41— 43. Marz 1930. Berlin.) L u d e r .

Friedrich Vogel, Die Antimcmgewinnung durch Elelctrolyse. Es werden die Be- 
dingungen erlautert, im ter denen Sb sowohl aus seinen Erzen, ais auch aus Rohmetall 
elektrolyt. gewonnen werden kann. Gegenuber den alteren Verff. in Elektrolyten 
au f der Basis Na2S oder HCI ha t man neuerdings die H F  erfolgreich ais Elektroh-t 
herangezogen. Die diesbezugliehe Lsg. enthalt pro Liter: 100— 160 g freie H 2SÓ.„ 
20 g freie H F  u. 200 g Sb. Die Rohanoden enthalten im D urchschnitt 95— 97%  Sb u.
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u. diirfen Pb, Sn, Fe, Ni, Zn, Cu, Bi u. die Edelmetalle ais Verunreinigungen enthalten. 
(Metallborse 20 . 537—38. 650—51. 22/3. 1930. Berlin.) L u d e r .

Armel Sevault, Uber Spezialaluminiumbronzen m it Zink, Silicium und Antimon. 
Zugabe von Zn, Si oder Sb ist ohno EinfluB auf dio Umwandlungspunkte von Al- 
Bronzen. Bei bestimmtem Verhaltnis A l: Zusatzmetall bilden sich neue stabile Phasen.
— Die H arto der untersuchten Legierungen wird bestimmt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 9 0 . 431—34. 17/2. 1930.) L o r e n z .

Mendl, Spanlose Formung und Gliilibeliandlung von Kupfer und Kupfer-Zink- 
legienmgen. Vf. bespricht zunaehst die Eigg. des reinen Cu bei der Warm- u. der K alt- 
Terformung. Das Gliihen erfolgt bei 6—700° in  móglichst kurzer Zeit, darauf Ab- 
schrecken in W., um das entstandene Oxyd zum Abspringen zu veranlassen. Blank- 
gliihen wird in geschlossenen Fo-Tópfen, evtl. unter Zusatz von Holzkohle oder in einer 
neutralen Atmosphare ausgefiihrt. Die Formung u. Gliihbehandlung von Cu-Zn- 
Legierungen ist stark  von der Zus., bzw. dem Gefuge abhangig, wobei m an zu beriick- 
sichtigen hat, daB die a-Krystalle, aus denen die Legierungen Ms 90—Ms 67, u. fast 
ganz auch noch Ms 63 aufgebaut sind, gut kalt, aber nur in  einem engbegrenzten Temp.- 
Intervall auch warm verform bar sind. —  Messing m it 52— 54% Cu laBt sich yorzuglich 
warm pressen u. in ahnlicher Weise werden die Legierungen Ms 60 u. Ms 58, die so- 
genannten a-^-Messinge behandelt. Der EinfluB der Reckspannungen u. die Anwendung 
werden ausfuhrlich besprochen. (Metali-W irtschaft 9. 257—60. 21/3.1930. Finów.) L ii.

Anson Hayes, Bedingungen fiir die Blasenbildung walirend der Metallbehandlung. 
Ausfiihrlicho Wiedergabe der bereits C. 1 9 3 0 . I. 1360 referierten Arbeit. (Trans. Amer. 
Soc. Steel Treating 1 7 . 527—37. April 1930.) L u e b .

H. Krause, MetaUfarbung des Gadmiums. Vf. erliiutert die Mogliclikeiten, Farbe- 
yerff., die bei anderen Metallen iiblich sind, auf Cd zu iibertragen. U nter den ver- 
schiedenen, fiir Cu, Messing u. Zn geeigneten Badern sind vor allem die KC103- u. die 
KMn0.r Beize fiir Cd geeignet, sofern man die Menge u. A rt der zuzusetzenden Cu-Salze 
dem vorliegenden Zwecke anpaBt. (Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 28. 112— 14. 
134—36. 15/3. 1930. Schwab. Gmiind.) L u d e r .

W. Birett, Neuere galvanische Verfahren zum Korrosionsscliutz von Metallen. 
(Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2306.) Bei der Verchromung ha t man es m it drei yerschiedenen Ge- 
bieten zu tu n  entsprechend den drei besonders hervorstechenden Eigg. des Metalles, 
der Temp.-Bestandigkeit, der H artę  u. der Bestandigkeit gegen oxydativ korrodierende 
Angriffe. Der hohe F . m acht das Cr geeignet zu Uberziigen fiir PreBformen, bei denen, 
wie in  der Glasindustrie, m it Tempp. bis iiber 1000° gearbeitet w iid, ferner is t es ge
eignet fiir Uberziige fiir Scheinwerfer, Biigeleisen, Heizkorper usw. Dauerverss. m it 
Reflektoren, dereń Lichtquellen eine Erwarmung der Spiegel bis 400° Terursachten, 
ergaben, daB die yernickelten Spiegel schon nach 8—14 Tagen yollstandig m a tt geworden 
waren, wahrend verchromte Reflektoren noch nach 5— 6 Wochen die gleiche Reflexions- 
ltraft besaBen wie vor dem Vers. Die H artę  der Cr-Schicht kann fiir die Erhohimg 
des VerschleiBwiderstandes des iiberzogenen Stiickes ausgenutzt werden. Beim Uber- 
ziehen von Metallen m it Cr zwecks Erhohung des Korrosionswiderstandes erscheint 
eine Zwischenschicht aus N i geboten. Die Abseheidung des Cd zum Uberziehen kann 
aus sauren u. auch cyankal. Lsgg. erfolgen. Das Cd is t dann ais Schutzstoff gegen 
Korrosion angebraclit, wenn es sich darum  handelt, einen besonders guten Rostschutz 
zu erhalten, ohne daB ein spiegelnd glanzender Ubeizug verlangt wird. (Ztschr. angew. 
Chem. 4 3 . 274—77. 29/3. 1930.) K a l p e r s .

M. Ballay, Die elektrolytischen Uberziige au f A lum inium  und seinen Legierungen. 
(Journ . Four electr. e t Ind. electrochimiąues 3 9 . 96—97. Marz 1930. — C. 1 9 3 0 . I. 
2793.) K a l p e r s .

P. Schwerber, Die Korrosions„gefahr‘l bei Leichtmetallen (Al-Legierungen) tom  
Standpunkt des Praktikers. Die Verwendung von Leichtmetall ist wegen Korrosions- 
gefahr nur do rt unmóglick, wo das angreifende Agens die Ausbldg. der Al20 3-Schicht 
deshalb verhindert, weil die Korrosionserzeugnisse im Angriffsmittel 1. sind. Gegen- 
iiber Seewasser ist das Leichtmetall bestandiger ais Fe, auBerdem tra g t es die Yoraus- 
setzungen fiir besonders wirksame, billige u. einfache Oberflachenschutzverff., die es 
auch im Seewasser ganz korrosionsbestandig machen, in sich. Eine w'eitere zu beruck- 
sichtigende Korrosionsmóglichkeit bem ht auf der Elementbldg., wenn an  irgendeiner 
Stelle die Al20 3-H aut sich nicht ausbilden kann, so wird die depolarisierende Wrkg. 
der negativ wirkenden Schutzhaut in der Umgebung elektroehem. aktiv, welche Unter-
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brechung der Schutzhaut durch Verunreinigungen im Werkstoff, durch metallurg. u. 
mechan. Yorgange erfolgen kann. (Aluminium 12. 1— 9. 31/3. 1930. Bonn a. Rh.) K a l p .

P.jjjt Frederick Lindley Duffield, London, Verarbeitung von Erzen. Die Erze werden 
in  2 gekoppelten, gedrehten Behaltern abwechselnd geróstet u. reduziert, wobei die 
Abgase der EinzelmaCnahmen teilweise m itbenutzt, bzw. zu andern Zwecken verwendet 
werden. An den Reduktionsvorgang schliefien sich weitere MaBnahmen zur Ver- 
arbeitung der erhaltenen Metalle an, yorzugsweise die Umwandlung von erzeugtem 
Roheisen in  Stahl. (Aust. P. 13 066/28 vom 1/5. 1928, ausg. 15/1. 1929.) K u h l i n g .

Electro-Metallurgical Ore Reduction Ltd., London, Verarbeiten von Erzen, 
welche Fe, Pb, Zn, Cu, Bi, W, Sb u. andere Metalle enthalten. Die Rohstoffe werden 
geróstet, fein gemahlen u. nacheinander einer Druckbehandlung m it wss. NH3 u. 
(NH,)2C03 o .  dgl., einer Waschung u. einer Behandlung m it einer sauren Salzlsg., z. B. 
salzsauren Lsg. von NaCl unterworfen, welcher bei Ggw. von Sn noch eine Behandlung 
m it wss. Alkali vorangehen kann. (Aust. P. 12 736/28 vom 10/4. 1928, ausg. 7/5.
1929. E. Prior. 6/4. 1927.) K u h l i n g .

Erzrostung G. m. b. H., Gleiwitz, Eosten von Blenden. Die zerkleinerten Erze 
werden im Ziclczackwege durch Róstófen, welche eine Anzahl ubereinander angeord- 
neter Herdbóden enthalten, unter Riihren durchgeleitet u. ihnen dabei gegebenenfalls 
iiberschussige L uft entgegengeleitet, dereń Menge u. Temp. nach dem Zweckc der 
Rostung (beabsichtigte oder vermiedene Sulfatisierung) geregelt wird. (Aust. P. 
13^556/28 vom 29/5. 1928, ausg. 15/1. 1929. D. Prior. 27/12. 1927.) K u h l i n g .

Electro Metallurgical Ore Reduction Ltd., London, Eósten sulfidischer Erze. 
Die fein gemahlenen Erze werden m it etwa 1/5 ihres Yol. an  moglichst kieselsaure-, 
kalk- u. eisenoxydfreiem Ton gemischt, mittels einer Lsg. von FeS 04 piast, gemacht, 
zu kleinen Kórpern von groCer Oberflachenentw. geformt u. in  diesem Zustand ge
róstet. (Aust. P. 12 737/28 vom 10/4. 1928, ausg. 7/5. 1929. E. Prior. 6/4. 1927.) K u.

Witkowitzer Bergbau- und Eisenhiitten-Gewerkschaft, W itkowitz, Auf- 
wertung der Schlacken in  basisch zugestellten, mit hochphospliorlialtigem Einsalz und 
Zuschlag von Phosphoriicn oder von Phosphoriten und Sand arbeitenden Herdófen, 
1. dad. gek., daC die Zufiihrung der Zuschlage an der Austrittsstelle der Schlacke 
aus dem Ofen in  die Schlackenrinne, u. zwar so erfolgt, daC ein RiickfluB in den Ofen 
verhindert wird. — 2. dad. gek., daB die Zufiihrung in Abtongigkeit von Schlacken- 
ausfluB bzw. der den SehlackenausfluB bedingenden Kippbcwcgung des Ofens erfolgt. —
3. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1 u. 2, bestehend aus einem in  den 
Ofen einfiihrbaren, zweekmaBig wassergekiihlten Rohr, dem die Zuschlage aus einem 
Behiilter zugefuhrt werden, dessen Zufuhróffnung mittels eines durch dio Ofenkipp- 
bewegung beemfluBten Ventils geregelt wird. — Die Zuschlage werden voll ausgenutzt. 
(D. R. P. 494 511 KL 18b vom 19/2.1928, ausg. 24/3. 1930.) K u h l i n g .

Reed W. Hyde, Summit, V. St. A., Aluminotliermisches Veifahren. Die alumino- 
therm . jsu reduzierenden Rohstoffe, besonders Eisenerze, AbfaUeisen u. dgl. werden 
zwecks moglichst weitgehender Oxydation, in gemahlenem u. angefeuchtetem Zustand 
bei Sintertemp. geróstet, fein gemahlen m it Aluminiumpulver gemischt u. die 
Mischungen entziindet. (A. P -1 751 550 vom 29/9. 1928, ausg. 25/3. 1930.) K u h l .

J. A. Hedvall, Orebro, Brikettieren von Hdmatit. Das unvcrmischte Erz wird 
zu Briketten geformt, die alsdann m it red. wirkenden Gasen, z. B. Hochofengas, 
behandelt werden. (Schwed. P. 64733 vom 18/5. 1926, ausg. 13/3. 1928.) D r e w s .

Federal Phosphorus Co., Birmingham, iibert. von: Harold E. White, Anniston, 
V. St. A., Siliciumfreies PhospJioreisen. Bei der Red. von Gemischen von Roh- 
phosphaten u. S i02 wird die sonst ais Reduktionsm ittel gebrauchtc Kohle ganz oder 
teilweise durch siliciumreiches Phosphoreisen ersetzt. (A. P. 1 751 783 vom 4/9. 1925, 
ausg. 25/3. 1930.) K u h l i n g .

Friedrich Borggrafe, Deutschland, Prepmutlereisen u. dgl. Teilref. nach D. R. P . 
486236 vgl. C. 1930. I. 1859. Nachzutragen ist: Das im Kupolofen herzustellende 
siliciumreiche Erzeugnis wird durch Zusammenschmelzen yon AbfaUeisen oder Ferro- 
silicium u. Ferrophosphaten, Apatit, Thomaseisen o. dgl. gewonnen u. kann auch im 
Siemens-Martinofen m it saurem F utter unter Zusatz von Desoxydationsmitteln weiter- 
verarbeitet werden. Gegebenenfalls werden P, Cu, Schwefel oder P y rit einzeln oder 
gemeinsam im ICupol- oder im Siemens-Martinofen zugefiigt. (F. P. 677 967 voin 6/7.
1929, ausg. 17/3. 1930. D. Priorr. 29/8. u. 22/12. 1928 u. 31/1. 1929.) K u h l i n g .
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Soc. Metallurgiąue de Montbard-Aulnoye, Frankreich, Ziehen von Gegenstanden 
ausStahl undStaldlegierungen. An Stelle des bisher tiblichenBedeckens der k. zu ziehenden 
Gegenstande aus Stahl oder Stahlłegierungen m it Pb oder Legierungen des P b  erhalten 
diese Uberziige aus Zn  oder Legierungen des Zn. (F. P. 677 999 Tom 8/7. 1929, ausg. 
17/3. 1930.) K u h l i n g .

Conway Freiherr von Girsewald und Hans Neumark, F rankfurt a. M., Zink. 
ZnO oder ZnO enthaltendo Rohstoffe werden m it Reduktionsm itteln, welche keine 
gasfórmigen Erzeugnisse bilden, vorzugsweise (pulver- oder schwammfórmigem) Fe, 
Mn, Cu o. dgl. gemisclit u. die Mischungen vorzugsweise bei Tempp. von weniger ais 
1000° orhitzt. Das abdestillicrende Zn is t sehr rein. (A. P. 1751 778 vom 12/10.

• 1928, ausg. 25/3. 1930. D . P rior. 13/10. 1927.) K u h l i n g .
Petit-Fils de Franęois de Wendel & Cie., Paris, Wiedergemnnung des in  den 

Verzinnungsabfallen enthaltenen Zinns. (D. R. P. 494455 K I. 40 a vom 20/4. 1928, 
ausg. 24/3. 1930. F . Prior. 23/1. 1928. — C. 1929. I I . 2498.) K u h l i n g .

George Kenneth Williams, P o rt Pirie, Australien, Błeireinigung durch Parke-
sieren. Die beim Einriihren von Zn in  das zu reinigende P b  entstehenden leichten 
Zinklegierungen werden erst entfernt, nachdem die M. bis nahe an  den Erstarrungs- 
punkt des Pb herabgekiihlt ist. Man sehopft entweder die festen Legierungen ab oder 
zieht das fl. Pb ab. (Aust. P. 12 744/1928 vom 11/4.1928, ausg. 7/5.1929.) K u h l i n g .

Diederich Enzlin, Johannesburg und John Alfred Eklund, Pietersburg, Afrika, 
Geioinnung von Edelmetallen. Edelmetallfiihrende Erze werden fein gemahlen, m it 
einem Aktivator, Torzugsweise HgCl,, ZnCl2 u. gegebenenfałls Cl2 enthaltender HC1 
durchfeuehtet u. iiber m it Zink- oder Zinnamalgam bedeckte Eisenbleche geleitet. 
Die Edelmetalle werden von der Amalgamschicht aufgenommen, letztere abgezogen 
u. Zn oder Sn u. Hg von den Edelmetallen abdest. (Aust. P. 15497/1928 vom 6/9.
1928, ausg. 6/11. 1929.) K u h l i n g .

William Harold Gordon, Eastwood, Australien, Legierungen, bestehend aus Cu, 
Ni, Mn, Al, Zn u. Sn, Torzugsweise 56,6%  Cu, 18,9%  Ni, 7,5%  Al, 13,2% Zn, 1,9%  Mn 
u. 1,9%  Sn. Dio Legierungen sind gegen zerstórende Einww., vorzugsweise Seewasser, 
sehr bestandig. (Aust. P. 15 516/28 vom 7/9. 1928, ausg. 19/3. 1929.) K u h l i n g .

William Harold Gordon, Eastwood, Australien, Legierungen, bestehend aus Ni, 
Mn, Al u. Zn, yorzugsweise etwa 50%  Al, 20%  Zn, 29,4%  Ni u. 0,6%  Mn. Die Le
gierungen lassen sich hochgliinzend poHeren u. fleeken wenig. (Aust- P. 15 517/1928 
v o m  7/9. 1928, ausg. 19/3. 1929.) ’ K u h l i n g .

Anton Kratky, Wien, Legierungen. Zweoks Eriióhung der H artę  der sogenannten 
Magnesium-Aluminium-Loiehtlegierungen werden diesen geringe, etwa 2—3%  be- 
tragende Mengen Ce beilegiert. Verunreinigungen werden beseitigt durch F iltrieren 
der geschmolzenen Legierungen durch eine 800° h . Schicht gekornter Fluoride. (Schwz. 
P. 136 096 vom 10/4. 1928, ausg. 16/12. 1929. Oe. Prior. 8/11. 1927.) K u h l i n g . .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Robert S. Archer, Cleve- 
land, V. St. A., Herstellung von Gegenstanden aus Aluminiumlegierungen. Blocke o. dgl. 
aus Legierungen des Al m it Cu, Mg, Mn, Si, Zn oder mehreren dieser Metalle werden 
eine je nach A rt u. Menge der Legierungsbestandteile wechselnde Zeitlang auf Tempp. 
von z. B. 480—530° erhitzt, um die Legierung móglichst vollstandig in  Form  fester 
Lsgg. zu erhalten, dann etwas, z. B. auf 400—450° abgekiihlt, bei dieser Temp. geformt 
u. dann in  Luft, W. o. dgl. rasch abgekiihlt. (A. P. 1751468 vom 24/12. 1927, ausg. 
25/3. 1930.) K u h l i n g .

Emil L. Leasman, Milwaukee, V. St. A., Kemmasse, bestehend aus einem ton- 
haltigen Sand, der m it einer Lsg. von einem Natrium phosphat getrankt wird. Nach 
der Formung der M. wird der Formling bei Tempp. nicht iiber 100° getrocknet u. ist 
dann gebrauchsfertig. (A. P. 1 751 482 vom 20/6. 1927, ausg. 25/3. 1930.) G e i s z l e r .

Armand Lehelley, Frankreich, Autogenes SchweifSen von Alum inium . Zwecks 
Entfernung von entstandenem  A120 3 w ird die SchweiBstelle wahrend des Erhitzens 
m it einem kupfernen Spatel bearbeitet, an  dem das A120 3 haftet. (F. P. 678 136 vom 
30/10. 1928, ausg. 19/3. 1930.) ’ K u h l i n g .

Frederick Douglas James Ferrier, Bank, Australien, FlufSmittel fu r  Aluminium- 
lotungen, bestehend aus gleichen Mengen H arz, Ol u. F e tt. (Aust. P. 16 004/28 vom 
2/10. 1928, ausg. 10/9. 1929.) K u h l i n g .

Charles G. Chevalier, Baltimore, Maryland, Reinigungsmillel fiir  Zinnplaiten, 
Walzmetattplaiten etc., die unter Anwendung von Ol u. F e tt hergestellt u. dam it be- 
haftet sind, bestehend aus den bisher ubliclien Oladsorptions- u. Reinigungsmitteln,
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denen ca. 5%  Diatomeenerde zugesetzt werden. Das Reinigungsmittel erhalfc dadurch 
eine langere Gebrauchsdauer. (A. P. 1749317 vom 5/5.1928, ausg. 4/3.1930.) M. F. Mu.

International Nickel Co., Inc., New York, ubert. von: William J. Harshaw 
Shaker Heights, Paul M. Savage, Elyria, u. Fred K. Bezzenberger, Clevelandś 
H eight, Ohio, Nickelanode fiir  Vemicklungsbader, enthaltend 0,05—0,25% O ais 
Ni-NiO-Eutektikum. Das Metali soli S-frei soin. Es wird bei Tempp. zwischen etwa 
330 u. 440° einer mechan. Bearbeitung unterworfen. Die Anodę sofi gleichmaBig auf- 
gezehrt werden. AuBerdem entsteht wenig Anodenschlamm, so daB ein reinerer Nd. 
wie bei Verwendung gewohnlicher Ni-Anoden erhalten wird. (A. P. 1 751 630 vom 
28/11. 1927, ausg. 25/3. 1930.) G e i s z l e r .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne, Entrosten und Roslschutz. Die zu ent- 
rostenden oder gegen Rost zu schiitzenden Metalle werden m it Schlick oder den kolloiden 
Bsstandteilen des Sohlicks behandelt. Bei N ichtentfernung des Schlicks usw. bildet 
sich ein fest haftender Oberzug, welcher das Metali gegen Verrosten schiitzt. (Aust. P. 
15 206/28 vom 21/8. 1928, ausg. 25/6. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Korrosionsschutzmittd fiir 
Metalle, insbesondere von Eisen, bestehend aus einer Lsg. eines Celluloseathers, wie 
Benzylcellulose, u. eines Schwermetallsalzes einer hochmolekularen Saure, z. B. Naph- 
thensaure, Harzsaure. Geeignete Salze sind Cu-Naphthenat u. -Oleat, Pb-Naphthenat, 
Fe-Stearat, Fe-Laureat oder harzsaures Fe. Sie sind in W. unl. u. machen den Uberzug 
wasserfest. Die Lsgg. eignen sich insbesondere ais Schiffsbodenanstrich. — Benzyl
cellulose wird in einem Gemisch von Bzl., Xylol u. A. gel., u. dann wird Trikresyl- 
phosphat u. Cu-Naphthenat zugesetzt; letzteres kann durch Pb-, Fe-, Ni- oder Co- 
N aphthenat ersetzt werden. (E. P. 323 525 vom 23/8.1928, ausg. 30/1.1930.) M. F . Mii:

Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein, Berlin (Erfinder: Karl Rolf 
Dietrich, Berlin-Wilmersdorf, Mittel zum Verhindern der Korrosion von MełaUen durch 
Spiritus oder spiritushallige Fliissigkeiten. 1. Die Verwendung von fettsauren Salzen — 
m it Ausnahme der fettsauren Salze der Metalle der JKsewgruppe —, wie Kaliseife, ais 
Zusatz zu Spiritus oder spiritushaltigen Fil. zwecks Verhinderung der Korrosion von 
Metallen. — 2. D ie  Verwendung des Zusatzes nach 1 in einer Menge, die 0,1—0,5% 
des Gewichts des in der FI. enthaltenen Spiritus betragt. — 3. Herst. von Spiritus oder 
einer spiritushaltigen FI. m it einem Zusatz nach 1, dad. gek., daB man dem Spiritus 
oder der spiritushaltigen FI. den Zusatz vor dem Dest. g ibt u. diesem, wenn notig, 
eine langere Erhitzung vorangehen laBt. (D. R. P. 493674 KI. 23b vom 30/4. 1926, 
ausg. 12/3. 1930.) __________________  D e r s i n .

Grard ot J. Cournot, Mćtaux et alliages. T. I : Mśtallurgie generale. T. I I : Produits siderur-
giques. T. H I: Metaux non ferreux et alliages dćrives. Paris: Berger-Levrault 1930.
(331 S.; 303 S.; 327 S.) Br.: 40 fr. chaąue; 110 fr. les 3 vol.

[russ.] Georgij Antonowitsch Kaschtschenko, Lehrbuch fur metallographische Laboratorien.
Leningrad: Polytechn. Inst. 1930. (160 S.) Rbl. 3.— .

IX. O rganische Praparate.
B. A. S. Co., Philadelphia, ubert. von: Eugene E. Ayres, jr., Swarthmore, 

Pennsylvania, U. S. A., Chlorierung. Fliissige KW-stoffe m it 4— 7 C-Atomen, wie 
z. B. Pentan u. Butan, werden in Dampfform in Abwesenheit aktiyer Strahlen u. elektr. 
Entladungen m it Cl (1 Teil Cl auf 15— 20 Teile KW-stoff) bei erhohter Temp. in dfe 
entsprechenden Honochloride iibergefuhrt. Die Rk.-Prodd. werden durch fraktionierte 
Dest. in  einer besonderen Apparatur von den unveranderten KW-stoffen getrennt. 
(A. P. 1 7 4 1 3 9 3  vom 22/7. 1925, ausg. 31/12. 1929.) U l l r ic h .

Felix Neuville und Lucien Mauge, Frankreich, Entwasserung von Tetrachlor- 
kohlenstoff. Zur Entwasserung u. Stabilisation von CC14 werden geeignete wasser- 
aufnehmende anorgan. oder organ. Verbb., insbesondere Salze der aliphat. Carbonsduren 
oder Aihersalze, verwendet, wie z. B. Gemischo von: 1. ZnCl„, Paraffin, Campher, 
Pinen  u. Rapsol. 2. Komplezsalz, gebildet aus CaCl2 u. Geraniól, Paraffin, Ammonium- 
stearat, Pinmchlorhydrat, Pinen, Olsaureester usw. (F. P. 35  060 vom 16/1. 1928, ausg. 
3/12. 1929. Zus. zu F. P. 649934; C. 1929. II. 48B.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Olefine aus Schwefelsdure- 
estem, dad. gek., daB man die Ester bei Tempp. uber 170° auf die Salze zwei oder mehr- 
wertiger Sauren, oder aber auf die , Salze einwertiger Sauren, welche m it den Olefinen
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keine Ncbcnrkk. bilden, einwirkcn laBt. — Beispiele: 1. Gemisch von 17% H 2S 0 4, 
48%  C2H50 S 0 3H u .  35%  (C2H5)2S 04, fiihrt m an bei 250—300° in  h. Phosphorit. 
Vom gebundenen 0 2/ /4 werden 90%  ais reines Gas erhalten. — 2. 1 Raum teil Sehwefeł- 
saureiithylester, welcher 150 Raum teilen gasfórmigen C2H4 entspricht, liiBt man bei 
300° auf N a2S 0 4 tropfen, erhalten werden 142 Teile C2/ / 4. —  3. 1 Teil Schwefelsaure- 
propylester, entsprechend 198 Teilcn C3II6 (gasformig), g ib t bei der Zers. m it N aH 2P 0 4 
oder Na2H P 0 4 220 Teile 89,4%ig. Propylen, nach dem Wasclien m it W. 196,6 Teile 
100%ig. C3H„. —  440 Teile (C2H5)2S 04, entsprechend 6500 Teilen gasfórmigen C2H 4, 
liifit m an bei 300° durch NaCl, nach erfolgtem W aschen m it W. werden 5000 Teile 
C2U , erhalten. (Ung. P. 97 907 vom 27/8. 1928, ausg. 15/7. 1929.) G. Konig.

L’Air Liąuide, Soc. Anon. pour l’Etude et l’Exploitation des Procedes
G. eląude, Erankreich, Oewinnung von Athylen aus Gasgemischen. Durch Kiihlung 
des Athylen enthaltenden Gasgemisches, z. B. Koksofengas, in  W armeaustauschern 
yermittels k. Gase, die aus der gleichen Apparatur kommen, wird zunaehst eine an 
Athylen reiclic FI. gewonnen, die m it dem nach dieser Teilverflussigung iibrigbleibenden 
Gase z. B. in einer Fraktionierkolonne durch Gegenstrom in innige Beriihrung gebracht 
wird. Das hierbei erhaltene Gas wird noch weiter gekiihlt u. der dabei yerfliissigte 
Anteil zu der ersteren FI. gegeben. Dieses Fliissigkeitsgemisch wird nun in einer weiteren 
Fraktionierkolonne der Rektifikation unterworfen, um ein yerhaltnismaBig reines u. 
an Athylen reiches Gas zu gewinnen, wobei zur Erwarm ung das yorgekuhlte, zu trennende 
Ausgangsgas dient. Das Verf. wird an der H and einer Zeichnung niiher erlautert. (F. P. 
665 787 vom 26/3. 1928, ausg. 23/9. 1929.) R . H e r b s t .

American Ćyanamid Co., New York, iibert. yon: Charles J. Romieux und 
Henry P. Wohnsiedler, Elizabeth, New Jersey, Darstellung von Dithiophosphaten 
durch Einw. von P„S5 auf eine organ. Hydroxylvcrb. — Z. B. wird in Isopropylalkohol 
bei 50—60° Phospliorpentasulfid eingetragen, u. bis zur beendeten Rk. die Temp. auf 
85° gehalten. Nach 2 Stdn. wird das Rk.-Prod. filtriert u. nach Zusatz von Bzn. wird 
durch Zusatz von Anilin das Anilinsalz der Diisopropyldithiophosphorsaure ausgefallt, 
das abfiltriert u. getrocknet wird. Beim Ersatz des Anilins durch N a2C 03 wird das 
entsprechende Na-Salz erhalten. Beim Ansauern m it Salzsaure wird die freie Siiure 
erhalten. (A. P. 1748 619 yom 14/11. 1927, ausg. 25/2. 1930.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Herbert 
W. Daudt, Carneys Pont, New Jersey, Herslellung einer Bleialkyluerbindung aus einer 
Bleilegierung m it wenigstons einem Alkalimetall u. einem Alkylchlorid bei gewóhn- 
lichem Druclc. —  60 Teile Chlorathyl u. 100 Teile einer PbNa-Legierung m it 10% Na 
werden 24 Stdn. unter RiickfluB gekocht. Nach dem Eingiefien in W. wird das Blei- 
letraathyl m it W.-Dampf abdest. — 50 Teile Chlorathyl u. 100 Teile einer PbNaK- 
Legierung m it 9,1% Na u. 1,5% K  werden in gleicher Weise behandelt. Die Rk. kann 
auch bei tieferen Ternpp., z. B. bei 8— 10°, oder bei gewóhnlichen Tempp., z. B. 19—22°, 
ausgefuhrt werden. (A. P. 1749 567 vom 15/10. 1927, ausg. 4/3. 1930.) M. F . Mu.

Societe Kodak-Pathe, Frankreich, Herstellung von Keten aus Aceton. Dem Rk.- 
Raum  sollen Fe u. Ni, auch in Spuren, ferngehalten werden, da sie die Zers. des Ketens 
katalysieren. Zur Fullung des Rk.-Raumes eignen sich Metalle wie Cu, Messing, Bronze, 
Ag in Form yon Spanen, die eine gute W armeleitung bewirken. Bei ihrer Anwendung 
kann m an auch ohne K atalysator gute Ausbeuten erzielen. Man leitet z. B. Aceton- 
dampf durch ein auf 650—670° erhitztes, m it Cu-Spiinen geftilltes Cu-Rolir m it solcher 
Geschwindigkeit, dal? die Erhitzungsdauer weniger ais 5 Sek. betriigt. Man erhalt 
eine Ausbeute yon 80%. (F. P. 673 051 yom 13/4. 1929, ausg. 10/1. 1930. A. Prior. 
13/4. 1928.) D e r s i n .

Kodak Ltd., London, ubert. yon: Hans Thacher Ciarkę und Charles Edward 
Waring, New York, Herstellung von Keten aus Aceton. (E. P. 309 577 yom 15/3. 1929,
ausg. 27/2. 1930. A. Prior. 13/4. 1928. — Vorst. Ref.) D e r s i n .

Knoll A.-G., Ludwigshafen a. Rh., Gustav Hildebrandt, Mannheim, und Erwin
Leube, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Isopropyl-n-butylmalpnester, dad. gek., 
daB n-Butylmalonester (I) m it Isopropylhalogenid in Ggw. von Na-Athylat kondensiert 
wird. — Z. B. w ird l in  eine Lsg. yon Na in absol. A. eingetragen u. bei gewóhnlicher 
Temp. Isopropylbromid langsam eingetragen. Man erhitzt hierauf 10 Stdn. am Riick- 
fluB, wobei sich geringe Mengen Propylen entwickeln, dest. hierauf den A. im Vakuum 
ab, wiischt den Ruckstand m it W. u. dest.; Kp. 250—256°, Ausbeute iiber 75% . — 
Durch das Verf. wird die Darst. eines von Beimengungen freien Prod. ermóglicht, 
wahrend nach dem Yerf. von JONES u. PYMAN; C. 1926. I . 1534 das Prod. durch



1930. I. H IX. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 3355

Isopropylmalonester yerunreinigt ist. Es gelingt infolgedessen, durch Verseifung eine 
Isopropyl-n-bulyhnalonsdure vom F. 113° (friiher 105°), liioraus die p-MeMiylheptan- 
y-carbonsaure vom Kp. 232—234° (friiher 220—225°), aus dieser das Chhrid vom Kp. 195 
bis 196° (friiher 155—158°) u. aus letztcrem das Am id  vom F. 126° (friiher 93°) in 
reiner Form darzustellen. (D. R. P. 494 320 KI. 12o yom 8/12. 1928, ausg. 25/3.
1930.) A l t p e t e r .

C. H. Boehringer Solin, Nieder-Ingelheim a. Rh., Herstellung von Maleinsaure 
und Maleinsaureanliydrid. Bei der Horst. obiger Stoffe durch Oxydation yon Furan- 
verbb. m it Luft soli ein 20—100-facher OberschuB des Oxydationsmittels angewandt 
werden, so daB es selbst ais Verdiinmmgsmittel wirkt. Man verdampft z. B. 60 g 
Furfurol im Laufe yon 4 Stdn. unter Mischung m it einem Luftstrom yon 1,5 1 je  Sek. 
u. leitet das Dampf-Luftgemisch iiber einen aus V„05 auf Bimsstein bestehenden 
K atalysator. Die Ausbeute ist 90% der Theorie. (E. P. 297 667 yom 8/2. 1928, 
Auszug yeroff. 21/11.1928. D. Prior. 24/9.1927. Zus. zu E. P. 285426; C. 1929. II 
1468. [D. R. P. 478726].) DERSIN.

Wilhelm Traube, Berlin, Schwefelsdureester von Kohlehydraten. Man erhalt 
wasserlósliche Schwefelsaureester der Cellulose, Starkę oder anderer Kohlehydrate 
(E . P. 294 572), wenn man dio troekenen Kohlenhydrate m it Schicefeltrioxyd, das in 
einem inerten fl. Verdunnungsmittel, z.B . CS2, gel. ist, behandelt. (E. P. 322003 yom 
30/8. 1928, ausg. 19/12. 1929. Zus. zu E. P. 294572; C. 1928. II. 2404.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Blausaure Salzc und Doppel- 
verbindungen der Erdallcalien und des Magiiesiums. Erdalkali- bzw. Magnesiumoxyde, 
H ydroxyde oder 1. Salze werden bei Ggw. yon W. oder organ. Losungs- oder Ver- 
diinnungsmitteln m it CNH u. N H3 oder Aniinen behandelt. Die erhaltenen in  trockenem 
Zustande luftbestiindigen Doppelverbb. werden durch Waschen m it A. oder BehandeJn 
m it gasfórmigem NH3 o. dgl. von anhaftendem W. befreit. Zwecks Zerlegung der 
Doppelyerbb. in  einfaehe Cyanide der Erdalkalien oder des Mg u. NH3 oder Aminę 
erh itz t m an auf hohere Temp. (F. P. 678158 yom 20/4. 1928, ausg. 19/3. 1930.
D. Priorr. 20/5. 1927; 21/1. u. 1/2. 1928; ygl. auch C. 1929. I. 2685.) K u h l i n g .

Union Chimique Belge, Soc. an., Belgien, Erdalkalicyanamide. Ober Erdalkali- 
carbonate, besonders CaC03, werden bei erhóhten Tempp. von z. B. 900° Gemisch 
von N H 3 u . mindestens soviel C02 geleitet, daB der Partialdruck des C 02 mindestens 
gleich dem Dissoziationsdruck des Alkalicarbonats bei der Arbeitstemp. ist. (F. P. 
678 006 vom 8/7. 1929, ausg. 18/3. 1930.) K u h l i n g .

E. Karpati und M. G. Hiibsch, Budapest, Aromatische Kohlenwasserstoffe aus 
Plienolen, dad. gelc., daB m an in yerzinnten GefaBen auf fein yerteilte Phenole (Roli- 
kresol, m-Kresol) bei hoher Temp. (700°) u. hohem Druck (bis 50 at) einen Wasserstoff- 
strom  wirken laBt. Der Rk.-Raum kann m it akt. Kohle oder gut ausgegliihtcr Holz- 
koble ausgefiillt sein. An Stelle des H 2 lconnen auch inerte Gase (N2) yerwendet werden, 
aber auch ohne jeglichen Gasstrom, lediglicli in  Anwesenheit von akt. Kohle kann 
die Rk. durchgefiihrt werden. Z. B. erhalt man aus m-Kresol bei 10—12 a t Druck 
u. einer Temp. von 600—630° u. einem H2-Gasstrom eine Ausbeute yon ca. 97— 98% 
der Theorie an Toluol. Verwendet man Holzkohle u. einen N 2-Strom yon 12 a t  bei 
190—250°, so bildet sich aus Rohkreosot ca. 63% der Theorie an Toluol.' (Ung. P. 
96 334 vom 10/4. 1928, ausg. 2/11. 1929.) G. K o n ig .

Heinrich von Diesbach, Balterswil (Schweiz), Verfahren zur Herstellung von 
4,4'-Dioxy-5,5'-dinitrodibenzylhamstoff, dad. gek., daB man o-Nitrophenol m it Di- 
methylolharnstoff kondensiert. Das erhaltene Rk.-Prod. ist sehr U. in Eg., 1. in Aceton, 
ziemlich schwer 1. in A. F. 215—216°. — In  140 Teile konz. H 2S 04 trag t man 14 Teile 
o-Nitrophenol ein; sobald alles gel. ist, setzt man unter guter Kiihlung 60 Teile Eg. zu. 
Man trag t dann allmahlich 6 Teile Dimethylolharnstoff bei 15—20° ein u. riih rt gut durch. 
Es entsteht ein gelber Nd., der nach 2—3 Tagen abfiltriert wird. Dio H 2S 04-Eg.-Lsg. 
wird auf Eis gegossen, wobei ein yoluminoser gelber Nd. ausfallt. Dieser wird aus Eg. 
krystallisiert. (Schwz. P. 136 046 vom 12/12. 1927, ausg. 16/12. 1929.) M. F. Mu.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Darstellung von 
substituierten Guanidindcrivaten. Man laBt S-Alkylisothioharnstoffe oder dereń D eriw . 
auf bei 15° fl. oder feste Monoamine oder bas. Deriyy. dieser bei Ggw. oder Abwesenlieit 
eines Losungsm. einwirken (hierzu ygl. ScHOTTE, P r i e w e  u . R o e s c h e i s e n ,  C. 1928.
I. 1962). Folgende Beispiele sind angegeben: Man mischt 1 Mol. S-Athyli-othiohamstoff- 
hydrobromid (I) m it weniger ais 1 Mol. Atlianolamin u. etwas W. u. erh itzt yorsichtig, 
wobei das Harnstoffderiy. gel. wird. Die bald durch Ausscheidung des freiwerdenden
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Mercaptans triibe gewordene Lsg. wird gegen Ende der Rk. durch Dest. im Vakuum 
von diesem befreit. Der Riickstand en thalt das Hydrobromid des Ouanylcholamin (N,/?- 
Osyathylguanidin), H 2N-C(: N H )-N H -C H 2-CH2-0H , das bisweilen zu einer zerflieB- 
lichen krystallin. M. e rs ta rrt u. in W. u. A. 11. is t; das ólige Pikrat is t in  W . wl. —  
Analog en tsteht aus: I  u. O-Acetylaminoathanol das N  ,P-Acetoxydthylguanidinhydro- 
bromid, n ich t krystallisierendes Ol, das auf Zugabe von Na-Pikrat ein óliges, in  W . 
u. A. sil. Pikrat bildet, — aus: I  u. O-Acetylmethylaminodthanól das 0-Acetyl-N ,N- 
methylathanolguanidinliydrobromid, ebenso wie sein Pikrat, ein Ol; — aus: Athyl- 
aminoathanol u. S-Methylisothiohamstoffhydrojodid das N,N-Athyloxydthylgu.anidin-r 
Pikrat F. 168°, Hydrochlorid hygroskop. Krystalle. — N,N-Isoamyloxyathylguanidin  
analog aus Isoamylaminoathanol; Hydrochlorid Prismen, Pikrat F . 117—118°, ■— 
aus: N-Methyl-S-dthylisothiohurnstoff hydrobromid (U) u. Methylaminodthanol das
N-Methxjl-N'-methyloxydthylguanidin; P ikrat u. Pikrolonat swl. in  W., Hydrochlorid, 
Hydrobromid u. Hydrojodid sil. in  W. — aus Aminoacetal u. I  das Guanidinoacetal- 
hydrobromid, H„N • C(: NH) ■ N H  • CH2 • CII( OC2H 6)2, hygroskop., F . 53—54°; Hydro
jodid, F . ca. 60°, Pikrat F . 201°. —  aus: Methylaminoacetal u. I  das N-Methyl-N',/3- 
dioxdthyldthylguanidin, H 2N -C (: NH)-N(CH3)-CH2CH(OC2H 6)2; Pikrat F . 116°, swl.,
— aus: n u. Aminoacetal das N-Methyl-N^P-diozathyiguanidinhydiobromid, CH3- 
N H -C (:N H )-N H -C H 2-CH(OC2H 5)2, farbloser S irup; Pikrat F. 107°, wl. in  W., —  
aus: 2-Aminopyridin  u. I  das 2-G-uanidinopyjidinhydrobromid, H 2N -C (: N H )-N H - 
C5H 4N, dicker, etwas braunlicher, in  OH-haltigen Losungsmm. 1. Sirup, — aus: 
Piperidin u. S-Athylisothioharnstoffhydiochlorid das Guanylpiperidinhydrochlorid, 
C5H10N -C (:N H )-N H 2,HC1, F. 166°; Hydrobromid F . ca. 122°; Pikrat F . 248°, — 
aus: l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-py7azolon u. I  das l-Phenyl-2,3-dimethyl-4- 
guanidi7io-5-pyrazolon, 11. in  W., — aus Pyrrolidin u. I  das Guanylpyrrolidinhydro- 
bromid, C4H 8N -C (:N H )-N H 2, H B r; Pikrat F . 211°, wl. in  W., HC1-, HBr- u. H J-  
Salze in  W. 11., — aus: Dis-p-nitrobenzoyl-S-athylisolhiohanirStoff (vgl. E. P. 255 466; 

,C. 1927. I I .  1084) u. Diathylamin das Dis-p-nilrobenzoyldiathylguanidin, K rystalle,
F . 181°, zll. in  W., wl. in  A. u. Aceton, 11. in  h. Essigester, — aus: Dicarboathoxy-S- 
athylisothiohamstoff (vgl. E . P. 255 466) u. Benzylamin  das Dicarboathoxybenzyl- 
guanidin, federartige Nadeln, F . 37°, zll. in  W., 11. in  organ. Losungsmm., — sowie 
aus: Dibenzoyl-S-athyl- (bzw. -methyl-) isothiohamstoff (vgl. E . P . 255 466) u. M ethyl
aminodthanol das N,N"-Dibenzoyl-N'-methyloxdthylguanidin (Kreatinoldibenzoat), unl. 
in  W. u. PAe., wl. in  A. (E. P. 285 932 vom 16/10. 1926, ausg. 22/3. 1928. Holi. P. 
20 788 T o m  13/11. 1926, ausg. 15/11. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Herbert Schotte, Berlin- 
Wilmersdorf), Darstellung von Guanidinoalkoholen, dad. gek., daB m an Salze von Amino- 
alkoholen m it Cyanamid um setzt (hierzu vgl. SCHOTTE, P r i e w e  u . ROESCHEISEN, 
C. 1928. I. 1962, u. C h e m .  F a b r .  a u f  A c t i e n  [ v o r m .  E.  S c h e r i n g ] ,  
E . P . 285 932; vorst. Ref.). Z. B. wird aus G N -N H 2 (I) u. Methylaminoatlianolhydro- 
bromid durch 6—8-std. E rhitzen un ter Druck in  alkoh. Lsg. bei 100—110°. Kreatinol- 
hydrobromid, freie Base, sil. in  W. u. A., kaum  1. in  A., Essigester u. Chlf., erhalten. —  
N,N-Benzylguanidi7ioathanol, farbloser, in  W. u. A. sil., auch in  A. 1. Sirup, aus dem 
m it N a-P ikrat ein ćiliges Pikrat fallbar ist. — Aus I  u. O-Acetylmethylaminodthanol- 
hydrochlorid, hygroskop. Krystallpulver, aus Chlorhydrinacetat u. Methylamin gewonnen, 
en tsteh t das O-Acetat des Kreatinols ais Hydrochlorid H 2N -C (: NH)-N(CH3)-CH2' 
CH2 • O ■ CO • CH3, in  OH-haltigen Losungsmm. 11., in  A. u. Chlf. kaum  1. — Das aus
I u. Amimathanolsulfat erhiiltliche Ouanylcholaminsulfat bildet auBerst zerflieBliche 
K rystalle; Pikronolat in  W. swl. — Sulfat des Isoamylguanidinodthanols, sil. in  W. 
(D.R. P. 462995 KI. 12 o vom 1/12.1925, ausg. 20/7.1928. Holi. P. 20 872 vom 
4/4.1928, ausg. 15/11.1929.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Darstellung von 
Guanidinoalkoholen. (E. P. 286196 vom 15/10.1926, ausg. 22/3.1928. Zus. zu
E. P. 285 932; vorvorst. Ref. — Vorst. Ref. [D. R. P. 462 995].) S c h o t t l a n d e r .

Silesia, Verein ehemischer Fabriken, Ida- u. M arienhutte b. Soarau (Erfinder: 
Walter Flemming und Hans Klein, Saarau), Oxydation von schwefelhaltigen organischen 
Verbindungen m it Ausnahme von Dithiocarbamidsauren nach' P at. 444014, dad. gek., 
daB ais Osydationsmm. Lsgg. der Polythionsauren bzw. ihrer Salze entweder einzeln 
oder in Gemischen miteinander vorwendet werden. — Hierzu vgl. Schwz. P. 129172; 
C. 1929. II. 1347. — Nachzutragen ist folgendes: Durch Einw. von N a-Trith ionat 
auf eine eisgekuhlte Lsg. von l-Methyl-4-mercaptobenzol in NaOH-Lsg. wird das Di-
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sulfid der Zus. CH3 • C6H4 • S—S • C0H 4 • CEL, m it 89% Ausbeute erhalten. —- 3-Oxythio- 
naphthen wird in verd.NaOH gel. u. tropfenweise m it so viel eines Gemisclies von gleiehen 
Teilen Tetrathionat- u. Trithionatlsg. (dargestellt aus krystallisiertem N a2S20 8 u. S 0 2) 
versetzt, bis die Fallung yollstiindig ist. Hierauf erwarmt man auf 50—60°, wodurch der 

^COOIi HOOC anfangs mehr blaue Nd. in den violetten Farb-
^  stoff Thioindigorot iibergeht. Ausbeute 91%-

C C  X) Aus 2-Mercaptóbenzol-l-carbonsiiure wird in glei- 
cher Weise die Verb. nebenstehender Zus. er
halten. (D. R. P. 490 716 EU. 12o vom 20/10. 

1925, ausg. 17/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 444014; C. 1927. II. 636.) A l t p e t e r .
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Muth, 

Elberfeld), Darsldluwj von Indophenolen, dad. gek., daB man in Abanderung des Verf. 
das H auptpat. hier Basen, dereń Ring-N einem hydrierten Ringsystem angehort, m it 
p-Aminophenolen oder ihren D eriw . zusammenoxydiert oder m it Chinonhalogen- 
im iden bzw. Nitrosophenolen oder ihren D eriw . kondensiert u. gegebenenfalls die 
entstandenen Indophenole in iiblicher Weise zu den entsprechenden Leukoverbb. 
reduziert. — Hierzu vgl. Sch.wz.-P. 133706; C. 1930.1 .1222. Nachzutragenistfolgendes: 
Aus p-Aminophenol (I) u. N-Athylhexahydrocarbazol wird ein Prod. erhalten, das in 
wss. alkal. Lsg. sich an der Luft unter kriiftiger Blaufarbung oxydiert. Auf Zusatz 
von Mineralsaure schlagt die Farbung nach violett um. — Ein Prod. m it gleiehen Eigg. 
wird erhalten aus I  u. Tetrahydrochinolin oder Telrahydro-4-methylchinolin. Aus I u. 
Octahydro-u.-naphthochinolin entsteht ein Leukoindophenol, hellgelbes Pulver, in wss. 
NaOH zunachst farblos 1., die Farbung schlagt an der Luft in violett um. — Ferner 
lassen sich umsetzen: Tetrahydro-2-7nethylchinolin m it 2,6-Dichlor-4-amino-l-oxybenzol,
— I  u. Octahydroacridin zu einem gelbbraunen Leukoindophenol, in wss. NaOH farblos 1., 
die Farbung schlagt nach rotviolett um. — Lóst man Hexahydrocarbazol in H 2S 0 4 
(66° Be) u. trag t langsam Dichlorchinonchlorimid ein, so farbt sich die M. violett. Nach 
kurzem Riihren giefit man in NaOH. Das Indophenol kann ausgesalzen oder zur Leuko- 
verb. reduziert werden. (D. R. P. 490013 KI. 12p vom 15/2. 1927, ausg. 30/1. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 443685; C. 1927. II. 741.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Teerverwertung m. b. H., Hermine WeiBgerber geb. 
Marschner, Ulrich WeiBgerber, Duisburg-Meiderich, und Ilse Schulzke geb. WeiB
gerber, Duisburg-Ruhrort, BarsteRung von o-Oxydiphenyl, dad. gek., daB man JDi- 
phenylenoxyd (I) fiir sich oder in Gemischen m it anderen, H 2-abgebenden Verbb. der 
Einw. von Alkalimetallen bei Tempp. iiber 180° unterwirft. — W ahrend bei der Einw. 
von Atzalkalien auf I  o-Dioxydiphenyl entsteht, wird bei Einw. von Alkalimetallen
o-Oxydiphenyl (H) erhalten, wobei die Ausbeute wesentlich gesteigert werden kann, 
wenn bei der Rk. Verbb. wie Fluoren oder Inden zugegen sind; an Stelle der reinen 
Verbb. kónnen auch die aus Steinkohlenteerfraktionen 270—290° abgeschiedenen 
Rohprodd. verwendet werden. — Z. B. wird I  in einem m it Riihrwerk versehenen 
gesehlossenen GefiiB zum Schmelzen gebracht u. Na-Metall eingetragen. Die Temp. 
wird auf 200° gesteigert u. 4 Stdn. gehalten. Nach Abkuhlen auf 100° setzt man Bzl. 
zu, wodurch das nicht umgesetzte I in Lsg. geht. Der Riickstand wird vorsichtig m it 
W. zers. u. nach Zerlegung m it HCI dest. Die Ausbeute an H  betragt etwa 8°/0 des 
angewendeten I. — Verwendet man s ta tt reinem I ein Gemisch von gleiehen Teilen I  
u Fluoren, so betragt die Ausbeute an H etwa 16% — Bei Anwendung von Róhfluoren 
(aus der Teerfraktion 270—290° gewonnen) ais Ausgangsstoff erhalt man etwa 14% U. 
(D. R. P. 492064 KI. 12q vom 19/3. 1927, ausg. 17/2. 1930.) A l t p e t e r ..

Selden Co., Pittsburg, iibert. von: A. O. Jaeger, Ci-afton, V. St. A., Oxydation 
von Aeenaphihen (I) durch Uberleiten m it 0 2-haltigen Gasen, wie L uft iiber Katalysatoren 
der 5. u. 6. Gruppe des period. Systems. Vorzugsweise werden Vanadate, Vanadite 
u. Molybdate des Fe, Ag, Mn, Al yerwendet, m it geringerem Erfolg solche des Ni, 
Co, Cu, Cr, Ti, Zr, Th, Ce, Pb, Cd, Zn. Auch Komplexsalze, z. B. Vanadylvanadate 
des Ag, Cu oder der Alkalimetalle sind brauchbar. Das Gasgemisch wird zweckmaBig 
m it Dampf verd. Ais Oxydationsprodd. werden erhalten: Acenaphthylen, Acenaphtho- 
chinon, Bisacenaphłhylidendion, NaphihaUehydsaure, Naphthalsaureanhydrid, Hemi- 
mellit- u. Maleinsaurc. Die Katalysatoren werden auf Tragerstoffen wie Bimsstein, 
„Celit“ , Quarz oder angeatzten Metallen wie Al oder Fe-Legierungen niedergeschlagen. — 
Z. B. erhalt man aus I  durch Uberleiten m it Luft (1: 20—30) bei 350—400° iiber einen 
K atalysator aus Bimsstein u. Fe-Pyrovanadat fast reines Naphthalsdurea ihydrid (II). 
Die Rk.-Temp. wird durch ein Heizbad aus sd. Hg oder Hg-Ce- oder Hg-Pb-Legierung
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konstant gehalten. — Aus I  u. Luft (1 :20) bei 380—420° uber Quarz-Pb-Vanadat 
entsteht vorzugsweise AcenapMhylen. — Aus I  u. Luft in Gegenwart von Dampf iiber 
Ag-Vanadylvanadat (durcb Versclnnelzen von V20 s m it A gN03 erhalten) entsteht 
gleichfalls II. — Ais Katalysatoren sind auch Basenaustauscher, Zeolithe geeignet, 
ferner konnen Alkali abgcbende Stoffe in den Katalysatormischungen enthalten sein. 
Verfliichtigt man z. B. 80—90°/oig. I  m it Luft-Dampf (1 :35) u. leitet die Dampfe 
iiber Quarz-V2Or„ so entsteht II, welclies durch teilweises Kiihlen der abziehenden 
Gase auf 140— 150° abgeschieden werden kann. — Venvendct m an einen K atalysator, 
der durch Aufbringen von Ag-Vanadat u. K 2S 0j oder K H S 0 4 in Ggw. von N H 3 auf 
Bimsstein u. nachheriges Erhitzen auf 400° im Luftstrom  dargestellt wurde, so laBt 
sich ein Gemisch von I  u. Luft-Dampf (1: 40) bei 330—380° osydieren. — Ferner sind 
ais Kontaktm assen verwendbar: Zeolith m it 4-wertigem V, verd. m it Bimssteinmehl, 
Asbest u. Fe-Vanadat, — Al-Fe-Basenaustauscher, vcrd. m it oinem katalyt. wirksam 
Vanadyl-Basenaustauscher, —  3-Komponent-Basenaustauscher m it 3- u. 5-wertigem 
V in nicht austausclibarer Form, in welchen Fe- oder Mn-Salze durch Basenaustausch 
eingefiihrt sind, — Zeolith m it 4-wertigem V, verd. m it Bimsstein oder Asbest u. Fe- 
Vanadat, wobei die M. in einer Lsg. von Iv2S 04, KHSO., oder K H 2P 0 4 suspendiert 
u. dann auf Bimsstein oder angerauhten Quarz gebracht u. bei 400° im Luftstrom 
getrocknet wird. — (Hierzu vgl. auch F . P . 646292; C. 1929. I I . 1220.) (E. PP. 318 617, 
318 618 vom 16/8. 1929, Auszug veróff. 30/10. 1929. Prior. 7/9. 1928.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von sulfonierten 
Isatosaureanhydriden durch Sulfonierung m it rauchender H 2SO.,. —  Z. B. wird Isato- 
saureanhydrid in  20%ig. Oleum bei gewóhnlicher Temp. stehen gelassen, bis eine Probe 
yollig in W. 1. ist. Hierauf gieBt m an in Eis u. salzt aus. Durch Kochen des Prod. m it 
Na2C 03-Lsg. laBt sich der heterocyel. Ring unter Bldg. der zugehorigen 5-Sulfo-2-amino- 
benzoesaure aufspalten. — In  gleicher Weise laBt sich aus Methylisatosaureanhydrid (dar
gestellt durch Einw. von C0C12 auf 4-Methyl-2-aniinobenzol-l-carbonsaure) die 5-Sulfo-
4-methyl-2-aminobenzoesaiire herstellen. — Weiter lassen sich sulfonieren: Naphthisato- 
sdureanhydrid u. Bisisatosaureanhydrid (dargestellt durch Einw. von C0C12 auf Benzidin-
0.0'-dicarbonsaure). (E. P. 324 018 vom 13/10. 1928, ausg. 13/2. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung vonOxy-l',8'-naph- 
thoylennaphthimidazolen u. dereń D eriw . durch Verschmelzen yon 1', 8'-Naphthoylen- 
naphthimidazolsulfonsauren m it Alkalien. —  Z. B. wird 1 ',8 '-Naplitlioyhn-v.-l,2-naphth- 
imidazol-6-sidfcynsaure (dargestellt durch Kondensation von 1,2-Naphthylendiamin-
5-sulfonsaure m it Naphthakaureanhydrid) m it KOH unter Zusatz von wenig W. auf 
250° erhitzt. Nach Neutralisieren der Hauptmenge des freien Alkalis scheidet sich 
das K-Salz des Oxyderiv. ab, aus wclchem m it Sauren die Oxyverb. freigemacht w ird. 
Krystalle aus Pyridin, F . 323°, swl. in Eg., wl. in  Dichlorbzl., 1. in Nitrobzl. — In  gleicher 
Weise laBt sich eine in  8-StelIung haftende S 0 3H-Gruppe durch OH ersetzen; die ent- 
sprechende 8-Oxyverb. schm. bei 350°. — Aus l',8'-Naphthoylen-a.-l,2-naphthimidazol-
6,8-disidfonsdure wird die entsprechende 6-Oxy-8-sulfonsaure erhalten, orangefarben.
6-Oxy-4'- oder 5'-oxy-l',S'-naphtlioylen-y.-l,4-naphtMmidazol schmelzen oberhalb 355°. 
(F. P. 678260 vom 10/7. 1929, ausg. 20/3. 1930. D. Prior. 23/7. 1928.) A l t p e t e r .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfui-t a. M., (Erfinder: Richard Herz, 
F rankfurt a. M., und  Paul Friedlander, D arm stadt), Darstellung von Arylamino- 
substitutionsprodulcten von o-Aminoarylmercaptanen der allgemeinen Formel R(R1)N<41- 
Aryl (NH2)1(SH)2, wobei R  einen Arylrest, R 1 =  H, Alkyl oder Aralkyl bedeutet, —
1. dad. gek., daB m an die nach dem Verf. des P at. 487849 erhiiltlichen Kondensations-
prodd. der Arylentkiazthioniumsalze m it arom at. Verbb., welche in  ihrem Mol. min-
destens eine primare oder sekundiire N H 2-Gruppe enthalten, m it Alkalien, vorteilhaft
in  Ggw. eines geeigneten Red.-Mittels behandelt, — 2. dad. gek., daB m an die Mer- 
captane in Form ihrer Alkalisalze durch Aussalzen oder in Form ihrer Mercaptide 
durch Fallen m it Schwermetallsalzen zur Abscheidung bringt, — Hierzu vgl. die Reff. 
nach Schwz. P. 117993 usw., E . PP. 265498 u. 265641; C. 1929. I. 1749—1750. —

Nachzutragen ist, daB durch Behandlung des Prod. 
nebenstehender Zus. (dargestellt aus 4-Glilor-2,l- 
naplithylenthiazthioniumclilorid u. Sidfanilsaure) in 
Ggw. von Hydrosulfit oder N a2S bzw. Zn-Staub
m it N a2C 03-Lsg. oder verd. NaOH gleichfalls Auf- 
spaltung des heterocycl. Ringes unter Bldg. des
Mercaptans ein tritt. Das Na-Salz wird m it NaCl
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in Form farbloser Blattehen abgeschieden, das Zn-Mercaptid ist wl. — Die Rk. yerliiuft 
nach der allgemeinen Gleichung:

(/ N x  N H (1)
R(R>)N<*>Aryl^s  +  4NaOH =  ®(R«)N«Aryl<^ ^  +  NaCl +  Na2S 03 +  H ,0

t2)ci
(D. R. P. 491224 KI. 12q vom 20/5. 1923, ausg. 22/2. 1930.) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstdlung von am Stickstoff
subslituierten Aminochinolinen. — Hierzu vgl 
E .P .  286087; C. 1929. I. 1968. — Nach- 
zutragen ist folgendes: Durch Einw. des

'V "  Hydrochlorids der Verb. Cl • CH„ • CH., •
N H  CH N(CH?)CH2-CH2-N(C2H5)„ auf 8-Aminocliino-
ĆI-12 ■ CHf ■ N -  CH„ • CH, - N(C„H6)2 f V V'lX\  f,ie J er^ ,  nebcnstchcnder Zus c1'-

hal ten; hellgelbes 01, Kp.lj5 182—184°, bddet 
ein in W. 1., orangefarbenes Hydrochlorid. (Holi. P. 21267 vom 11/5. 1927, ausg. 
15/2. 1930.) AiTPETER.

Leo Brodmann, Ettingen, Schweiz, Darstdlung von Uracilessigsdure (5-Essigsaure- 
2,6-dioxypyrimidiri), dad. gek., daB man den Diathylester der cis-fl-Uramidomethylen- 
bemsteinsaure (I) der Yerseifung unterwirft. — Durch Erwarmen von Oxymethylen- 
benisteuisaurediathylester m it Hamstoff in 96%ig. A. wahrend 5 Stdn. am W .-Bad 
u. anschliefiendes Trocknen im Vakuum iiber H 2SO,,, worauf 1-mal m it W. gewaschcn

pj- r̂___Q—Q u. nochmals getrocknet wird, erhalt man ein Gemisch
__i ( yon I  u. trans-Verb., aus welchem I m it A. ausgezogen

O—C C—CH..COOH werden kann. Durch Verreiben von I  m it fein gepulvertem
jjjJj__A g KOH bis zur volligen Auflsg. u. Verseifung wird in

60%ig. Ausbeute Uracilessigsaure erhalten (nebenst. Zus.);
F. 302°. feines weiBes Pulver. (Sehwz. P. 136 038 vom 20/3. 1928, ausg. 16/12.
1929.) Al t p e t e r .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
— , Die Ve.rarbe.Uung von Schwarzfarben mit rerschiedenen Bindemitteln. I. Die 

Fachliteratur enthalt nur diirftige Angaben iiber die Yerarbeitung u. das Verh. der 
Schwarzen in  Bindemitteln. Wss. Bindemittel tier. u. vegetabiler A rt. Kohleschwarz- 
farben der Zementwaren-, Kunststein-, Steinholz-, Mortel- u. Verputzmasseindustrie, 
ferner in der Buntfarbenfabrikation zur H erst. v. Mischfarben. Verarbeitung in  fetten 
u. spirituósen Bindemitteln. Zweck der Schwarzanstriche. (Farbę u. Lack 1929. 
620—21. 23/12. 1929.) K o n ig .

— , Die Bewertung der Olfarbe zu Fassadenanstrichen. In  Architektenkreisen 
der modernen Richtung bekiimpft man die Olfarbe ais Fassadenanstrich. Die Grunde 
dafiir werden im hohcren Preis, in zu geringer H altbarkeit, der Verhinderung der 
Atmung des Mauerwerks, in Zweifeln an den wasserabweisenden Eigg. des Olanstriches, 
in dem unasthet. ivirkenden Glanz gesucht. Die Einwande werden widerlegt u. Wego 
zur Abstcllung der Bemangelungen angegeben. (Farbę u. Lack 1930. 163—64. 2/4.
1930.) ' K ó n ig .

Fred Grove-PaImer, Cellidose zum Anstrich feuchter M auem. Yollkommene
Austrocknung der feuchten Mauern, unter Umstanden m it Verwendung von Kohlc- 
ófen, vor dcm Auftrag des Celluloseemails m it Spritzpistole oder Pinsel. Letztere 
sollen feste, elast. u. weiche, gut gummigefaBte Borsten haben, Harz- oder Pechfassung 
wird nicht empfohlen. Auf den Anstrich m it Klarlaek ist selten ein 2. Emailanstrich 
nótig, der bei Bedarf 24 Stdn. spater erfolgen kann. (Brit. ind. Finishing 1. 39. Marz
1930.) K ó n ig .

Max Grempe, Automatischer Schnellpriifer fiir  Farbanstriche. Beschreibung 
des App. von B lom . An 2 Gliederketten konnen 50 Vers.-Bleche aufgehangt werden, . 
die, durch motor. Antrieb in Bewegung gesetzt, berieselt, erwarmt, wieder befeuchtet 
u. getrocknet werden. Die Bleche konnen weiter Rauchgasen, sowie befeuchtet der 
K alte ausgesetzt werden. Dann passieren die Bleche nochmals riicklaufend samtliche 
Raume, wobei sich der Gefrierzelle Bestrahlungsapp. anschlicBen. Die Anordnung 
niihert sich dem naturlichen Wechsel der Atmosphare; durch Mitlauf von Vergleichs- 
blechen erhalt man aus der Kurzpriifung ein Bild yon der Bewahrung der Farben
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gegeniiber den zermiirbenden Beanspruchungen. (Teer u. Bitumen 27. 607—08. 10/12. 
1929. Berlin-Friedenau.) K oNIG.

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Die Beurteilung der Ergiebigkeit scJnoarzer 
Druckfarben. Eines der Hauptprobleme der wissenschaftlichen Behandlung druck- 
techn. Fragen ist es, die Faktoren klarzulegen u. messend zu erfassen, durch welehe 
die Ergiebigkeit schwarzer Druckfarben bestimm t wird. Die prakt. Erfahrung h a t 
gezeigt, daB in erster Linie die Deckfahigkeit bestimmend fiir die Ergiebigkeit einer 
Druckfarbe ist. tjb e r eine einfache Methode zur Best. der Deckfahigkeit haben die 
Vff. bereits berichtet (C. 1929. II. 2940). F ur die Beurteilung einer Druckfarbe ist 
aber neben der Deckfahigkeit die Fahigkoit, der deckenden Schicht im Gegensatz 
zum Papier, das moglichst viel Licht reflektieren soli, eine moglichst schwache Licht- 
reflesion zu geben, yon groBter Bedeutung. Diese zweite Eigenschaft bezeichnen 
Vff. ais den Schwarzungsgrad einer. Farbę. Wenn auch der Schwarzungsgrad fiu- die 
Ergiebigkeit einer Farbę nur von sekundiirer Bedoutung ist, so is t der Schwarzungs
grad fiir das Aussehen eines Druckbildes mafigebend. Zur Messung des Schwarzungs
grad es werden Druckfarbe, Titandioxyd u. Oleinsaure D. Ap.-V. in gegebenen Ver- 
haltnissen gemischt. Dio entstehende Graufarbe wird m it einer von den Vff. her- 
ges tell ten Grauskala im Colorimeter verglichen. Eine geeignete, 18-stufige Grauskala 
(Stufe I, I I  . . . X V III) w ird un ter besonderen VorsichtsmaBregeln hergestellt durch 
Mischung von verschiedenen Mengen RuB m it ein u. derselben Menge Titandioxyd 
u. Oleinsaure. Nach den bisherigen Erfahrungen der Vff. liegt der Schwarzungsgrad 
fiir Zeitungsfarben zwischen V u. X I, der fiir illustrierte Farben zwischen X I u. XV. 
Je  hóher Deckfahigkeit u. Schwarzungsgrad einer Farbę sind, um so grófier wird un ter 
sonst gleichen Umstanden die Ergiebigkeit derselben sein. Deckfahigkeit u. Schwar
zungsgrad sind also wesentliche Faktoren fiir die Beurteilung der Ergiebigkeit von 
Druckfarben. Obwohl im allgemeinen die schwarzere Farbę auch die deckfahigere 
is t ,  sind die beiden GroBen voneinander unabhangig. Es gibt Farben, die bei 
gleichem Schwarzungsgrad, z. B. V II, in der Deckfahigkeit zwischen 28 u. 20, u. Farben, 
die bei gleicher Deckfahigkeit, z. B. 17, im Schwarzungsgrad zwischen V III u. X II  
variieren. Das Druckbild is t um  so klarer u. schóner, je gróBer der Schwarzungsgrad 
ist. (Ztschr. Deutschl. Buchdrucker 41. 881—82. 17/12. 1929.) H am burger .

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Zur Beurteilung der Ergiebigkeit schwarzer 
Druckfarben. In  Erganzung ihrer friiheren Arbeiten iibei die Ergiebigkeitsbest. schwarzer 
Druckfarben (vgl.vorst. Ref.) stellen Vff. die Beziehung ihrer „G rautafeln“ zu den Stufen 
der OSTWALDschen logarithm. Grauleiter fest. Auf diese Weise w ird der Schwarzgeh. 
der verschiedenen Grautafeln in  einem absol. MaB festgelegt Im  iibrigen werden er- 
ganzende VorsichtsmaBregeln fiir die Beleuchtungsart sowohl zur Best. der Deck
fahigkeit, ais auch zur Best. des Schwarzungsgrades angegeben. (Ztschr. Deutschl. 
Buchdrucker 42. 221—22. 18/3. 1930.) H am burger

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Wasserfeste Druckfarben fiir  
Gegenstande aus Cellulose, dad. gek., daB man den Lsgg. aus Celluloseestern oder -athern 
1. oder unl. Farbstoffe zumischt (Metallpulver, Bronzen). Beispiel: Die aus Hydro- 
cellulosen, Nitrocellulosen u. dgl. hergestellten Gegenstande werden m it einer Lsg. 
von Athylcellulose in  A.-Bzl. (1 :1 ), enthaltend ca. 20— 40%  organ, oder anorgan. 
Pigmentfarbstoffe, bedruckt oder gefiirbt. (Ung.P. 96 301 vom 23/1. 1928, ausg. 
2/11. 1929. D. Prior. 7/2. 1927.) G. K ó n ig .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne, Deckfarbstoffe. Feuchter Schlick oder
dessen kolloide Bestandteile werden m it organ, oder anorgan. Farbstoffen oder dereń 
Komponenten, vorzugsweise Mischungen von bas. organ. Farbstoffen u. 1. Metall- 
salzen bei gewóhnlicher oder erhóhter Temp., bei gewohnlichem oder vermindertem 
Druck, LuftabschluB, Ggw. anaerober Bakterien o. dgl. zur Rk. gebracht. (Aust. P. 
15205/28 vom 21/8. 1928, ausg. 25/6. 1929.) K u h l in g .

Soc. Franęaise du Titane, Paris, Titanfarbstoffe. Salzsaure Titanlsgg. werden 
m it einer geringen Menge H»S04, schwefelsaure m it einer geringen Menge HC1 vermiseht, 
in  iiblicher Weise in  Ggw. von reinem Aluminiumsilicat u. (oder) Kleselgur hydrolysiert, 
der N d. abfiltriert, nacheinander m it alkalisiertem u. reinem W. gewaschen, getrocknet 
u. gegliiht. (Holi. P. 21503 vom 13/6. 1927, ausg. 16/2. 1930. F . P rior. 12/7.
1926.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., HersteUung von Rufi. Einen
fiir Druckfarben, Tinten, fiir die Gummiindustrie u. dgl. geeigneten RuB erhalt man
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durch Behandeln von gasfórmigen ungesatt. KW-stoffen bei niederen oder maBig 
hohen Tempp. m it einem geeigneten, die Abspaltung von H 2 begunstigenden Kata” 
lysator. Solche Katalysatoren sind Metalle der Fe-Gruppe oder dereń Verbb.; ge- 
gebenenfalls sind Zusatze von Aktivatoren erforderlich, wie Metallcarbonate, -oxyde 
oder -hydrosyde, z. B. CdO, ZnO, CuO, A120 3, V20 5, U 0 3, T h 0 2, Cr20 3, MnO, Erd- 
alkalioxyde, Alkalihydroxyde, ferner Silicate, Chromate, Molybdate, Wolframate. 
Co-haltige Katalysatoren geben einen besonders fein verteilten Rufl von tiefschwarzer 
Farbę. Die Katalysatoren konnen geformt sein oder homogen verwendet oder auf 
Trager aufgebracht werden. Die giinstigste Temp. liegt zwischen 300 u. 450°. Der 
erforderliche Druck schwankt zwischen 30 u. 100 at. Man kann jedoch auch unter 
n. oder erniedrigtem Druck arbeiten. AuGer den Olefinen eignen sich besonders die 
Diolefine. (E. P. 325 207 vom 3/8. 1928, ausg. 13/3. 1928.) Dr ew s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Farbstoff- 
zwischenprodukten. 3-Methyl-5-chlorbenzol-l-thioglykolsaure-2-carbonsaureamid wird in 
Ggw. von H 2S 04 m it B r2 unter Zusatz von J  ais Katalysator behandelt, wobei das Br 
in  4-Stellung eintritt. — 2-Gyan-3-methyl-5-chlorbenzol-l-thioglykolsdure. laBt sich in 
.gleicher Weise, unter Verwendung von Hg ais K atalysator in die 4-Bromverb. uber- 
fiihren; ebenso laBt sich 2-Cyan-5-methoxybenzol-l-thioglykolsdure (I), auch in Eg., 
cklorierten KW-stoffen oder in W. bromieren. — I  erhalt man durch Einw. yon SoCl., 
auf p-Anisidin, Behandlung des Rk.-Prod. m it AIkalihydroxyd u. Kondensation des 
entstandenen l-Mercapto-2-amirw-5-methoxybenzols m it ClCH2COOH zur entsprechenden
o-Aminothioglylcolsaure, welche durch Diazotieren u. Einw. von CuCN die 2-Cyan- 
verb. liefert. (E. P. 324484 vom 20/12. 1928, ausg. 20/2. 1930.) Al t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
■eines Farbstoffzwischenprodukie-s. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsdure wird in  NaOH

gel., m it p-Toluolsulfonsaurechlorid bei 95° 
behandelt, die Lsg. auf 18° abgekiihlt u. 
m it NaOCl versetzt, wobei die Temp. durch 
Zusatz von Eis auf hóchstens 20—25° ge- 
halten wird. Es scheidet sich der Di-p-toluol- 
sulfonsaureester des 5,5'-Dioxy-7,7'-disulfo- 
1,2,2' ,1'-dinaphthazins ais gelber krystalHn. 
Nd. ab, aiis welchem durch Verseifen m it 
5%ig- NaOH bei Siedetemp. das entsprechende 
Dioxydisulfoazin (nebenst. Zus.) erhalten wird; 
1. in verd. Sauren u. W. m it gelber, in verd. 

Alkahen m it roter, in konz. H 2S 04 m it griiner Farbę. (Schwz. P. 136 040 vom 8/9.
1928, ausg. 16/12. 1929.) " Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurta a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus und Fritz Helwert, Mannheim), Darstellung von stickstofflialtigen Kondensations- 
produkten der aromatischen Beihe, dad. gek., daB man Imide von peri-Dicarbonsauren 
oder ihre im Kern substituierten D eriw . m it mindestens einer freien peri-Stellung 
m it prim. aromat. Aminen in Ggw. von alkal. Kondensationsmm. behandelt. — Z. B. 
wird Na-Metall unter Zusatz von Cu-Mehl u. NiO in A nilin  im N-Strom bei etwa 170° 
gel. u. in die erkaltete Lsg. Naphthalimid (I) eingetragen, worauf man zum Sieden 
■erwarmt. Die M. farb t sich bei etwa 50° kriiftig blau. Nach 8 Stdn. kiihlt man ab u. 
gieBt in uberschussige verd. HC1. Das Prod., 4-Phenylaminonaphthalimid bildet nach 
UmkrystaUisieren aus Trichlorbzl. rotorangefarbene Nadeln vom F. 287°, ist in h. verd. 
NaOH m it oranger Farbę 1. u. liiBt sich durch Sulfoni.eren in einen gelben Wollfarbstoff 
uberfuhren. —  Die gleiche Verb. wird erhalten, wenn ais Kondensationsmittel ge- 
mahlenes KOH yerwendet wird. — Aus Anilin, Na-Metall u. N-Methylnaphthalimid (II) 
entsteht ein Prod. vom F. 178°, Krystalle aus Xylol, 1. in alkoh. KOH m it kirschroter 
Farbę. W ird die Kondensation bei einer hóheren Temp. ais 150° bewirkt, so bilden 
sich auBer der genannten Verb. geringe Mengen des bekannten Kupenfarbstoffes, der 
aus H bei der KOH-Schmelze entsteht; dieses Nebenprod. kann durch Behandilung 
m it Hydrosulfitlsg. entfem t werden. — Aus p-Tóluidin  u. I  wird Tolylaminonaphthal- 
im id  erhalten, F. 263°, Krystalle aus Trichlorbzl., welches durch Sulfonieren in einen 
gelben Wollfarbstoff ubergefuhrt wird. (D. R. P. 492 320 KI. 12 p vom 4/2. 1928, 
ausg. 21/2. 1930.) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Arylam,ino. 
naphthalinderivaten. Man behandelt Amino- oder Oxynaphthaline bzw. dereń D eriw .,

OH
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ausgonommen dereń Sulfon- u. Carbonsauren sowie die D eriw . des 1,8-Diamino-,
l,8-Dioxy- u. l-Amino-8-oxynaphthalins, in  Ggw. einer Disulfitlsg. im offenen GefaB 
oder Autoklayen bei hóheren Tempp. solange m it solchen Aminen der Benzolreihe, 
die noch eine weitere frcie oder substituicrte N H 2-Gruppe, bzw. eine freie oder sub- 
stitu ierte OH-Gruppe oder noch. andere Substituenten im  Mol. enthalten, bis samtliches 
Amino- bzw. O xynaphthalin yerbraueht ist. Die Aminobenzolderiyy. werden zweck- 
maCig im OberschuB yerwendet. —  An Stelle der Aminobenzolderiw. lassen sich 
auch die entsprechenden Nitroverbb. yerwenden, indem m an dio AT0 2-Gruppe wahrend 
der Kondensation durch Zugabe von I1COM  reduziert. — Die N -arylierten Amino- 
naphthaline sind wertvolle tiwischenprodd. zur D arst. yon Farbstoffen. Sie kónnen 
auch in  der Pelzfarberei Verwendung finden. Zum Teil zeigen sie in  wss. Lsg. gute 
A ffinitat zur tier. Faser, z. T. werden sie sogar von Acetatseide aufgenommen. Bei 
der Nachbehandlung der so bchandelten Textilfasern m it Oxydationsmitteln erhalt 
m an kraftige cchte Farbungen. Durch Entw . dor von den Fasern absorbierten Stoffe 
m it Diazoverbb. erhalt m an ebenfalls Farbungen von guten Echtheitseigg. Folgende 
Beispiele sind angegeben: fi-Naphthol u. 1,2-Diaminobenzol bzw. fi-N aphtliylamin 
u. 1,2-Diaminobenzol werden m it N aIiS 0 3-Lsg. 19° Be im geschlossenen emaiUierten 
Kessel ca. 40 Stdn. bei 115—120° geriihrt. Nach dem Abkiihlen auf 60—70° wird 
das ólige Rk.-Prod. von der wss. Lsg. getrennt u. durch Umlósen aus h. HCl-haltigen 
W. gereinigt. Beim Erkalten  scheidet sich das Hydroclilorid der arylierten Base in  
Nadelchen ab, das durch N a,C 03-Lsg. wieder in  die freie Base iibergeht. Die wss., 
schwach saure Lsg. des 2-2'-Aminophenylaminonaphtlialins, aus verd. A. Krystalle* 
1<. 97°, auf die tier. Faser aufgebracht, farb t diese beim Nachbehandeln m it einem 
Oxydationsmittel in  rotbraunen Tónen. — E rh itz t man (3-Naphtliol bzw. (i-Naphlhyl- 
amin  m it 1,3-Diaminobenzol u. N aH S 03-Lsg. 19° Bo ca. 80 Stdn. un ter RiiekfluB 
u. Riihren, so geht es in  2-3'-Aininoplienylaminonaphthalin, aus A. gelblich-graue 
Nadeln, F . 128—129°, 11. in  A. u. Bzl., iiber. E in in  einem das Hydroclilorid der Base 
enthaltenden Bado behandeltes, gut getótetes Feli wird durch Einw. von N aN 02 u- 
CH3C 02H  gelb bis chamois angefiirbt. —  [i-Naphthol bzw. fi-Naphtliylamin u. 1,4- 
Diaminobenzol geben in  ahnlicher Weise 2-4'-Aminophenylaminonaphtlialin, aus verd. 
A. yiolettgrau gefarbte K rystalle, F . 96—98°, 11. in  A. u. Bzl. M it der Lsg. des Hydro- 
chlorids impragnierte, gebeizte oder ungebeizte Felle werden bei der Nachbehandlung 
m it einem Oxydationsmittel blaugrau, Acetatseide blauschwarz angefarbt. —  Aus
a.-Naphthol bzw. a - Naphthylamin  u. 1,4-Diaminobenzol en tsteht entsprechend 
das l-4'-Aminoplienylaminonaplitlialin, aus A. yiolettgraues, oxydables, bei 65° sin- 
terndes u. bei 72° schm. Pulyer. Das Hydroclilorid g ib t auf Pelzen, Wolle, Seide u.. 
Acetatseide bei der Nachoxydation korinthfarbene Tóne. —  4-l"-Naplithylamino-4'- 
oxydiplienylamin aus a -Naphthol bzw. ct-Naphthylamin u. 4-Amino-4'-oxydiplienyl- 
amin  erhalten, aus A. blauliches Pulyer, F . 156—160°, farb t Acetatseide nach der 
Oxydation echt blau. —  fS-Naphthol bzw. (S-Naphtliylamin g ib t m it 4,4'-Diamino- 
diplienylamin-2-sulfonsauredie4-2"-Naplithylamino-4'-aminodiphenylamin-2-sulfonsaure, 
blaugraues, aus schwach saurer wss. Lsg. auf tier. Faser aufziehendes, beim Nach
behandeln m it C r03 echte blauschwarze Tóne lieferndes Pulver. Aus einer wss. seifen- 
haltigen Suspension w ird die Sulfonsaure auch von Acetatseide absorbiert. Durch 
nachfolgende Behandlung m it einem schwachen O xydationsm ittel w ird die Seide 
blau gefarbt. — Aus <x.-Naphthol bzw. a-Naphtliylamin u. 4,4'-Diaminodiplienylamin-
2-sulfonsaure wird die dor yorstehonden Saure analoge Eigg. zeigende 4-l"-Naphthyl- 
amino-4'-aininodiphenyla7nin-2-sulfonsdure erhalten. — /3-Naphthol bzw. f}-Naphthyl- 
amin  g ib t m it m-Aminoplienol das 2-3'-Oxyphenylaminonaphthalin, aus Bzl.-Lg. rótlich- 
weiBes Pulyer, F . 119°. — 2-4'-Oxyplienylaminonaphtlialin, aus yerd. A. Blattchen,.
F . 136°, 11. in  A. u. Bzl., eine wss. alkal. Lsg. oxydiert sich, auf Papier gegossen, an 
der L uft gelbrot, en tsteh t analog aus fi-Naphthol bzw. (i-Naphtliylamin u. p-Amino- 
phenol. —  E rh itz t m an 2,7-Dioxy-, bzw. 2,7-Diamino- bzw. 2-Amino-7-oxynaplitlialin 
m it einer wss. Alkalidisulfitlsg. u. p-Aminophenol ca. 120 Stdn. un ter RiiekfluB, so 
erhalt m an das 2,7-Di-(4'-oxyphenylamino)-naphtlialin, F . 249—251°, 11. in  h. A. u. 
yerd. Alkalien; ein AufguB der wss. alkal. Lsg. auf Papier liefert beim Betupfen m it 
Chlorlauge eine blaurote Farbung. —  D urch E rhitzen yon l,5-D ioxy- bzw. 1-Amino- 
5-oxynaphtlialin m it p-Aminoplienol u. einer wss. Alkalidisulfitlsg. un ter Druck u. 
Riihren ca. 36 Stdn. auf 115— 120° laBt sich das 1,5-Di-(4'-oxyphenylamino)-naphihalin, 
bronzeglanzende Blattchen, F . 278— 280°, gewinnen; eine wss. alkal. Lsg., auf Papier 
aufgegossen, oxydiert sich an der L uft rotyiolett. — Kondensiert m an a-Naplithol
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m it p-Aminophenol in  Ggw. von N aH S03-Lsg. 20° Bś bei 112—115°, so erhalt man 
das l -4 ’-Oxyplienylaminonaphthalin, aus verd. A. Krystalle, F. 91°, 11. in  A., A. u. 
Bzl. —  f}-Naphtkol u. 4-Amino-l-oxy-2-methylbenzol lassen sich zu 2-4'-Oxy-3'-methyl- 
phenylaminonaplithalin kondensieren, aus Bzl. +  Lg. Bliittchen, F . 127—128°, 11. 
in  A., Bzl. u. A. — 2-4'-Oxy-3'-carboxyphenylam,inonaphtlialin aus fi-Naphtkol u.
4-Amino-l-oxybenzol-2-carbon$uure erhalten, bildet ein griinJich-hellgraues, bei 172 
bis 174° schm., in  A. u. A. 11. Pulyer.. — 2,6-Di-(4'-oxyphenylamino)-naphthalin en t
steh t aus 2,6-Dioxynaphthalin u. p-Aminoplienol, griinlichgraues Pulver, F . 274__278°.
—• E rh itz t m an 2,7-Dioxynaphthalin m it 1,4-Diaminobenzol u. wss. Alkalidisulfitlsg. 
40 Stdn. un ter RiiekflaB, so geht es in 2-4'-Aminophenylamino-7-oxynaphlhalin, blau- 
graues, in  schwach salzsaurem W. 1. Pulver, iiber. Aus der wss.-salzsauren Lsg. wird 
es von tier. Fasern absorbiert, die durch Nachbehandlung m it einem Oxydationsmittel 
in  echten blauen Tonen angefarbt werden. (E. P. 282111 vom 13/12. 1927, Auszug 
veróff. 8/2. 1928. D. Prior. 13/12. 1926. F. P. 645150 vom 5/12. 1927, ausg. 19/10.
1928. D. Prior. 13/12.1926. Schwz. P. 132030 vom 3/12.1927, ausg.' 1/6.1929.
D. Prior. 13/12. 1926, u. Schwz. PP. 134832, 134833, 134834, 134835, 134836,
134 837, 134 838, 134 839, 134840, 134841, 134842 [Zus.-Patt.] vom 3/12. 1927,
ausg. 16/10.1929. D. Prior. 13/12.1926, 135 635, 135 636, 135 637, 135 638,
135 639, 135 640, 135 641, 135 642, 135 643, 135 644, 135 645, 135 646, 135 647,
135 648, 135 649, 135 650 [Zus.-Patt.] vom 3/12.1927, ausg. 2/12.1929. D. Prior.
13/12. 1926.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Olfarbe, enthaltend eine un- 
gesatt. Carbonsiiure, die in a,fi- oder /S,y-Stellung die Doppelbindung enthalt, wie 
z. B. Aerylsaure oder dereń Polymerisationsprodd., ferner Crotonsaure u. a. — 
Z. B. werden 100 Teile polymerisiertes Leinól (Jodzahl 127) auf 110—120° erhitzt u. 
unter Riihren 3 Teile Crotonsaure darin aufgel. Nach dem Abkiihlen werden Trocken- 
oder Verdiinnungsmittel, z. B. Sangajol, Bzn. etc., event. auch noch ZinkweiB eto., 
zugesetzt. (E. P. 296 679 vom 3/9. 1928, Auszug veróff. 31/10. 1928. Prior. 2/9.
1927.) M. F. Mu l l e r .

X I. Harze; Lacke; Firnis.
M. J. Callahan, Entwicklung in  Automóbil-Ferliglacken. (Paint, Oil chem. Rev. 

89. N r. 13. 9—12. 27/3. 1930. Parlin N. J .)  K o n ig .
A. Kraus, Englisćhe Flugzeuglacke. Hóchstleistung ais techn. Forderung. 

Verschiedene Nitrolackgrundlagen. Flammschutzwrkg., Bedeutung der Harzabwesen- 
heit. Celluloseacetatlacke, neue Rezeptvorschlage. Gleichmafiiger Ausfall der Lacke. 
I. Vorschriften fiir Nitro- u. Acetatlacke. I I .  Lósungsmm.-Bedingungen. ,Die Vis- 
cositat ais Herst.-Grundlage. Klarlacke u. Pigmentierung. Flugzeug-Erkennungs- 
farben. Tabelle der Lósungsmm. nach Siedebereich, D. u. Zus. Rezcpttabelle. (Farbę 
u. Lack 1930. 159. 173. 2/4. 9/4. 1930.) K o n ig .

Frank Jones, Fertiglackierung von Aluminiumkorpern. Idealer Endanstrich
fiir Aluminiumkórper ist Celluloselack. Anspriiche an die Grundier- u. Oberflachen- 
lacke. Ausfuhrung der Arbeiten in  27 naher ausgefiihrten Arbeitsgangen. (Brit. ind. 
Finishing 1. 42—51. Marz 1930.) K ó n ig .

Erich Stock, Die Bestimmung der Farbzahl von Olen, Lacken und ahnlichen 
Produktem. (Vgl. C. 1928. II. 1494.) D er yorbeschriebene A pp. wurde im  Prinzip  
n ich t geandert; in  G em einschaft m it E. F o n r o b e r t  w urden dio F arbzahlen  von
1— 999 auf 3 Scheiben v erte ilt  m it dem  jeweUigen M eBbereiche 1— 9, 10— 90, 100— 900. 
Z w ischenw erte kónnen durch H intereinanderlegen von  Scheiben festg eleg t werden. 
D er neue App. kom m t ais „ K o m p a r a t o r  nach H e l l ig e -S t o c k -F o n r o b e r t “ 
in  den  H andel, die dam it erm ittelten  Farbzahlen sollen  ais „F . Z. J  o d nach St o c k - 
F o n r o b e r t “ bezeichnet w erden. (Farben-Ztg. 35. 1359. 5/4. 1930.) K ó n ig .

International General Electric Co. Inc., New York, iibert. von: Allgemeine 
Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, Herstellung von Olyptalliarzen aus mehrwertigen 
Alkoholen u. mehrbas. Sauren unter AusschluB von Sauerstoff in Ggw. von indifferenten 
Gasen, wie C 02 oder H 2, zweckmaBig unter geringem Druck, z. B. von 1/„ at. (E. P. 
296787 vom 7/9. 1928," Auszug veroff. 31/10. 1928. D. Prior. 8/9. 1927.) M. F. Mu.

Bakelite Corp., V. St. A., Kunstharzprefłmischungen, bestehend aus ei.uem innigen 
Gemisch von Plienolharz, methylenhaltigem H artungsm ittel, Fiillstoff u. einem iiber
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100° sd. Aldehyd, insbesondere aus Phenólliarz, Hexamethylentetramin, Holzmehl u. 
Furfurol. An Stelle von Furfurol kónnen auch Benzaldehyd, Isohexylaldehyd, M anno- 
heptose, Methylfurfurol, Nitrobenzaldehyd, Phenylacetaldehyd, Tetrahydrobenzaldehyd u. 
ahnliche gebraucht werden. (F. P. 676 469 Yom 10/6. 1929, ausg. 24/2. 1930.) T h ie l .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Uberzugsmassen und Lachę. 
Lsgg. von niedriger Viscositat, die sowohl Celluloseesłer, ais auch Kautschuk enthalten, 
stellt man mittels E stera  ungesatt. ahphat. Carbonsauren her, insbesondere Estern 
der Acryl- u . Crotonsaure, wie z. B. d-Crotonsaureathylester. Die Neigung zur Polymeri- 
sation vermeidet man, indem man in der K alte arbeitet u. das Tageslicht fernhalt. 
Auch verwendet man Ester der hóheren Homologen der Acrylsaure, wie z. B. Methyl- 
oleat, Athyl-, Propyl- u. Butylcinnamat. Bei H erst. einer Nitrocellulose-Kautschuk- 
Lsg. vermisclit man eine Lsg. von Nitrocellulose in einem niedrig sd. Losungsm., wie 
Aceton oder Athylacetat, m it Lsgg. von Kautschuk in  Methyloleat usw. Alkyl- oder Aryl- 
phospliate, Campher oder Campherersatzprodd., Phthalsdureester oder Ricinusol, Harze, 
Farb- u. Ftillstoffe kónnen zugesetzt werden. Die Lsgg. dienen zur H erst. von Lacken, 
piast. Massen, zur Isolierung, Im pragnierung u. ais Klebstoffe. (E.P. 321258 vom 
27/8. 1928, ausg. 28/11. 1929.) T h i e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), ubert. von:
H. H. Hopkins, Philadelpkia, Uberzugsmittel fiir■ Metallgegenstdnde, bestehend aus 
einem Laek auf Glyptalharzbasis. — E in Gemisch von 92 Teilen Glycerin, 148 Teilen 
Phthalsaureanhydrid u. 298 Teilen hydrolysiertes Leinól werden allmahlicli in einer 
Atmosphare von CO, oder einem anderen indifferenten Gase auf 220° erhitzt. An Stelle 
von Glycerin kónnen auch Pentaerythrit, Mannit, Glykole, Polyglykole oder andere 
mehrwertige Alkohole benutzt werden, ebenso auch an Stelle von Phthalsaureanhydrid 
eine andere mehrbas. Saure oder dereń Anhydrid, wie Bernstein-, Malein-, Fum ar-, 
Wein-, Citronensaure. Das trocknende Ol kann auch hergestellt werden aus Soja- 
bohnen- oder Holzól, T ran u. a. Event. wird noch ein naturliches H arz zugesetzt. 
Der Lack wird unter Verwendung eines organ. Losungsm. hergestellt. Z. B. werden 
35 Teile H arz gel. in 15 Teilen Butylalkohol, 50 Teilen Solventnaphtha u. event. 1 Teil 
eines Trockenmittels. (E. P. 297 418 vom 3/9. 1928, Auszug Yeroff. 14/11. 1928. 
Prior. 21/9.1927.) M . F. M u l l e r .

Max Phillips, Evansville, Wisconsin, Marshall J. Goss, Ashland, Ohio, und 
Sigmond Saxe, New York, Lack- und Farbenentfemer, bestehend aus p-Cymol u. 
M ethrl- oder Athylalkohol oder Aceton. (Can. P. 274793 vom 19/2. 1927, ausg. 18/10.
1927.) M . F . M u l l e r .

XIV. Zucker; K ohlen liydrate; Starkę.
— , Zucker aus Holz. Vergleichende Besprechung der Yerff. von B e e g i u s  u. 

ScHOLLER, von denen die wirtschaftliche Ausfuhrbarkeit des ersteren ais problemat., 
letzteres ais aussichtsreich angesehen wird. Das SCHOLLER-Verf. besteht in  Druck- 
perkolation des Holzes m it 0,1—l,0°/0ig. H 2S 0 4 in  besonderen Diffusionsbatterien 
bei 150— 180°. Es liefert aus dem Holz 45—50°/o reduzierenden Zucker, davon 36— 40°/o 
vergarbar, u. 30°/o Lignin. Die Konz. der Wurze betrag t etwa 5°/0 reduzierenden 
Zucker. (Dtsch. Essigind. 34. 143—44. 4/4. 1930.) G r o s z f e l d .

Wedekind, Zucker aus Holz. Erw iderung zu vorstehenden Ausfuhrungen. Die 
Ausbeuten nach BERGIUS sind bessere, nam lich 60— 65°/0 reduzierender Zucker, 
nach B e r g iu s  aus 100 kg Holz 30 1 A., nach ScHOLLER nur 10 1. (Dtsch. Essigind. 
34. 144— 45. 4/4. 1930. Hann.-Miinden.) G r o s z f e l d .

K. Feuerlein, Bestimmung der Menge und Zusammmseizung der Steinansatze in 
den verschiedenen Stufen der Verdampfanlage. Die Steinansatze in den Yerdampf- 
anlagen miissen Yor dem Auskochen der App. untersucht werden, da besonders die 
Oxalsaure beim Auskochen m it Soda 11. O salat bildet. Vf. h a t in  den einzelnen Stufen 
der Verdam pfstation Kupferblechstreifen in  die Siederohre eingehangt u . nach Yer- 
schiedenen Zeitraumen die daran  abgeschiedenen Belage untersucht. Trotz des hohen 
Kalkgeh. des Dunnsaftes (0,019) h a tte  sich in keinem der Verdampfer kohlensaurer 
K alk  abgelagert; die Hauptm enge der Ausscheidungen besteht aus oxalsaurem Kalk- 
besonders wenn schlechte Riiben Yerarbeitet werden miissen. Der Geh. an  in  Salzsaure 
unl. Bestandteilen ist ziemlich Yerschieden, was auch auf die Zus. des Betriebswassers 
(bleibende H artę  6,5; Yoriibergehende H artę  S,4°) zuruekgefuhrt werden kann. Die
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Farbę des Steinansatzes schwankte zwisehen hellgelb u. dunkelbraun. (Ztrbl. Zuckerind. 
38. 402—03. 5/4. 1930. Dormagen, Zuckerfabrik.) T a eg en er .

Heinz Heubel, Bestimmung der Menge und Zusammensetzung der Steinansatze in  
den verschiedenen Stufen der Verdampfstalion. Zur Beurteilung der Saftreinigung ist 
nicht nur die Zus. der Steinansatze aus den verschiedenen Stufen einer Verdampf- 
station maBgebend; sondern aueh dio Menge der Ablagerungen ist dabei von groficr 
Wichtigkeit. Vf. ha t aus jeder Stufe der Verdampfungsanlage mehrere Rohre vor der 
Reinigung herausgenommen u. die K rusten auf Mengo u. Zus. untersucht. Die ersto 
u. zweite Stufe zeigte keinen nennenswerten Ansatz, sondern. nur einen hauchdiinnen, 
schwarzen Belag. In  der dritten Stufe wurde ein harter, grauer, krystaliin. glanzender 
Steinansatz von verschiedener Starkę gefunden. Im  unteren Teil der Rohre betrug 
die Starkę etwa 0,5 mm; im oberen dagegen bis zu 1,35. Die yierte Stufe wies ein ahn- 
liches Bild auf, nur waren hier die Ablagerungen wesentlieh dunner, weicher u. yon 
hellerer Farbę.

Aueh bei ziemlich niedriger natiirlicher Restalkalitat konnen bei guter Saturations- 
arbeit u. sorgfaltiger F iltration die Steinansatze in Verdampfanlagen verm indert u. 
die Bldg. von Caleiumcarbonatkrusten yollkommen yermieden werden. Die Erscheinung 
der yersohieden starken Ablagerungen wird dadurch erklart, daB in den nur m it Saft 
berieselten (oberen) Rohrteilen die Verdampfung eine starkere ist ais in den unteren 
Teilen (mittlerer Saftstand), also dort auch die Salze kraftiger ausfallen u. festbacken. 
(Ztrbl. Zuckerind. 38- 430—31. 12/4. 1930. Lutzen, Zuckerfabrik.) T a eg en er .

K. Reich und G. Vavrinecz, Bełriebsversuche mit der neuen Aktivkohle „Acti- 
carbone NOO“ im  Vergleich m it Norit-Superior. Vff. stellten in dieser Campagne (vgl. 
C. 1919. I. 2594) Parallelverss. zwisehen der neuen Aktivkohle „Aeticarbono NOO“ 
u. Norit-Superior bei I. u. II . K larę an. Bestimmt wurden: Troekensubstanz (refrakto
m etr.), Farbę nach Stammer (ausgedriickt in Fuskazinsaure), Alkalitat (gegen Phenol- 
phthalein) u. Filtrationsgeschwindigkeit; letztere spielt bei der Berechnung der Farb- 
stoffmengen eine wichtige Rollo.

W ahrend bei Norit-Superior in der letzten Entfarbungsstufe ein starkes Fallen 
der Adsorption zu bemerken ist, sinkt das durchschnitthche • Entfarbungsvermogen 
bei Acticarbone nur langsam. Norit-Superior iibt nach der Auswaschung seines Alkali- 
salzgeh. einen sta rk  alkalitatsvermindernden EinfluB auf die Klaren aus; Acticarbone 
ist weniger adsorptionsfahig gegenuber Kalk ais Norit-Superior. (Ztschr. Zuckerind. 
ćechoslovak. Republ. 54. 338—39. 4/4. 1930.) Ta eg en er .

E. W. Rice, Einige wichtige Unterschiede in  der Beschaffenheit der Rohrzucker. 
U nter den Verunreinigungen der Rohrzucker ist die organ. Substanz die wichtigste 
u. h a t einen entscheidenden EinfluB auf die Gute der Raffination, weil sie die gesamten 
Farbstoffe u. wahrscheinlich auch alle Kolloide enthiilt. Vf. h a t 6 verschiedene Rohr
zucker auf Polarisation, Asche, reduzierende Zucker u. organ. Nichtzucker eingehend 
imtersucht, u. auch dio Kolloidmenge, die pn-Werte, die Filtrationsgeschwindigkeit u. 
die Farbę vor u. nach der Knochenkohlefiltration bestimmt. In  den Rohizuckern 
liegen Farbstoffe von zweierlei Arten vor. Caramel u. viele andere farbenden Stoffe 
sind ais Kolloide vorhanden, die von der Knochenkohle nicht leicht adsorbiert werden. 
Farbzimahme erschwert die Adsorption. Der EinfluB dieser Kolloide auBert sich be- 
sonders beim Klaren der eingeschmolzenen Zucker u. beim KochprozeB. Bei Rohr- 
zuckern m it annahem d gleicher Menge an Invertzucker, Asche u. organ. Nichtzucker, 
aber sehr verschiedenem Geh. an Farbę u. Kolloiden kann man diese Differenzen nicht 
allein Untersehieden in der Qualitat des Rohres zuschreiben. (Facts about Sugar 25. 
290—91. 22/3.1930.) T a e g e n e r .

V. Konn, Bestimmung der Polarisation, Asche, Alkalitat (pn), und Farbę der Melasse 
aus einer Einwaage. Wiedergabe von Versuchsanalysen, die die Anwendbarkeit des 
folgenden Verf. belegen: Das einfache Normalgewicht der Melasse (26,0 g) wird m it 
dest. neutralem W. in  einem 200-ccm-Kolben (20°/4°) gel. u. m it gleichem W. bei 
20° bis zur Markę aufgefullt. 20 ccm dieser Lsg. werden zur Best. der Alkalitat, andere 
10 ccm zur pn-Best. benutzt. Weitere 20 ccm werden in  einem 200-ccm-Kolben ab- 
pipettiert, bei 20° zur Markę aufgefullt u. durchgeschuttelt, Verwendung zur Best. 
der Carbonatasche aus der elektr. Leitfahigkeit mittels Konduktometers nach S an- 
DERA. Vom Rest der Ausgangslsg. werden sehlieBlich 100 ccm abgemessen, m it
з,5 g wasserfreiem, pulverformigen, bas. Pb-Acetat versetzt u. nach Durchsehutteln
и. F iltrieren polarisiert. Im  Falle geringer Triibung Klarung m it einem mit konz.
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Eg. bofeuchteten Glasstab. (Ztschr. Zuckerind. &echoslovak. Republ. 54. 325—31. 
28/3. 1930.) Gr o sz fe l d .

O. Kopecky, Welche Oewichts- und Polarisationsfehler entstehen durch Zerreibung 
der Rube zu Riibenbrei ? Bei dom Zerkleinern von organ. Materiał ais Analysen- 
Yorberoitung entstehen immer GewiehtsYerluste (durch WasserYerdampfung u. Ent- 
weichen von L uft u. Gasen), welche zu Ungenauigkoiten der Untersuchungsergebnisso 
ftiliren. Vf. lm t Verss. m it Zuckerrubenbrei angestellt, u. die erhaltenen Resultate in 
Tabellen u. Diagrammen festgelegt. Danach entsteht der gróBte Gowichtsverlust u. 
dam it die gróBte Polarisationszunahmo immer wrahrend der Zeit der Zerkleinerung. 
Die Verluste sind um so gióBer, je wasserreicher das Ausgangsmaterial, je langer die 
Zerreibungszeit, je feiner der Zerkleinerungsgrad, je lióher die Temp. des Arbeits- 
raumes ist, u. je spilter das Yorbereitete Gut zur Unters. kommt. Rube u. Rubenbrei 
sind zwei verschiedene Ausgangssubstanzen; infolgedessen ist auch Polarisations- 
zucker des Rubenbreies nicht ident. m it Polarisationszucker in der Rube. Letzterer 
wird nach den bislierigen Methoden immer kleiner gefimden ais ersterei. Man muB fiir 
eine genaue Best. des „Zuckers in  der Rube“ zuerst die Riibe wagen, darauf zerreiben 
u. dann erst die Polarisation bestimmen. Diese Differenzen infolge der Gewichts- 
Yeiluste konnen zur weiteren Erkliirung der unbestimmbaren Verluste im Fabrik- 
betrieb herangezogen werden. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 80. 139—54. Marz 1930. 
Briinn, Landw. Hochschule.) Ta e g e n e r .

K. Komers und K. Cuker, Prag, Diffusionsverfahren fiir  Riibenschnitzel, Zucker- 
rohr, Holzrinden u. dgl., dad. gek., daB man das Gut vor oder zwischen den Diffusoren 
zwecks Gewinnung der Safte einer mechan. Druck-, Saug- oder Zentrifugenbehandlung 
unterw irft. Das YOn. den Saften gróBtenteils befreite M ateriał wird nun m it einem 
oxydierend wirkenden Gasstrom (Luft, Rauchgase) getrocknet. (Ung.P. 98 085 
vom 4/5. 1927, ausg. 1/8. 1929. Tschech. Prior. 10/7. 1926.) G. K o n ig .

Frank L. Allen, Montelair, ubert. von: Ernst W. Kopkę, New York, Yerfahren 
und Apparatur zum Krystallisieren von Zucker aus eingekochtem Zuckersaft, darin 
bestehend, daB der Saft in einem langlichen GefaB durch zalilreiche Ruhrarme, die auf 
der horizontalen Welle angeordnet sind, u. zwischen denen gleichfalls in senkrechter 
Anordnung zahlreiche vielgewundene Kuhlschlangen eingebaut sind, geriihrt u. zu- 
nachst sclinell u. spater langsamer abgekiiMt wird. Das Abkuhlen geschieht bei dieser 
Anordnung gleiehmaBig innerhalb der ganzen FI. An H and von Zeichnungen ist die 
A pparatur beschrieben. (A. P. 1749 588 vom 19/1. 1927, ausg. 4/3. 1930.) M. F . Mu.

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Berlin- 
Charlottenburg, und Friedrich Medicus, Berlin-Steglitz), Haltbarmachung von Kolilen- 
hydraten in  Pflanzenteilen. (D. R. P. 486 801 KI 53c vom 27/2. 1926, ausg. 25/11. 
1929. — C. 1928. I. 1109 [F . P . 628119].) S c h u t z .

Soc. an. des Distilleries des Deux-Sevres, Melle, Deux-Sevres, Frankreich, 
Verzuckerung von Cellulose durch tlberfuhrung derselben in den Ameisensaureester u. 
Hydrolyse des Esters mittels Dampf en Yon wasserfreier oder hochkonz. Ameisensaure. 
(E. P. 323693 vom 3/4. 1929, ausg. 30/1. 1930. Prior. 30/1. 1929. Zus. zu E. P. 
311695; C. 1929. II. 1601.) M. F. M u l l e r .

W. Acton, Paisley, Behandlung yon M ais zwecks Gewinnung von Starkę. Nach 
dem Eintauchen in  schwach saures W. werden die Maiskórner in einer Trommel ent- 
keim t u. v o n  den Keimen befreit. Die Maiskórner werden dann zerkleinert u. die 
Starkezellen aufgebrochen. Die Starkefl. wird v o n  den Riickstanden durch Sieben 
getrennt. Die Ruckstande werden durch eine Filterpresse gedriickt u. die Starkefl. 
nach dem Abstumpfen m it Alkalilsg. bis zu einem ph 6,5 bei 40° auf Starketrenntische 
geleitet. Die Starko wird m it Yerd. Natronlauge u. dann m it W. gewaschen. Das 
Waschwasser dient weiter zum Waschen der Keime zwecks Trennung der anhaftenden 
Starkę, welches nachher m it einem ph 5 u. einer Temp. Yon 45° zu der Entkeimungs- 
miihle geleitet wird. Das Yon den Starketischen abflieBende W. m it einem p a  4 wird 
zum Einweichen der Maiskórner benutzt. An H and einer Zeichnung ist der Gang des 
Verf. naher beschrieben. (E. P. 324702 vom 1/11. 1928, ausg. 27/2. 1930.) M. F. Mu.

X V . G arungsgew erbe.
G. Badermann, Zur Entwicklung der Oarungsindustrie. I. (Brennerei-Ztg. 47- 

62— 63. 2 /4 .1 9 3 0 .)  Gr o s z fe l d .
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Kareł Neoral, Einige Bemerkungen uber den Einflu/3 der schwefligen Saure auf 
die alkoholische Garung von Most mil verschiedener Zuckerkonzentration. Die schweflige 
Siiure wird schnell gebunden, u. dio Geschwindigkeit dor Bindung hangt vom Zucker- 
geh. nicht ab. Der Teil von S 02, der oxydiert wird oder verfliichtigt, wird durch Disso- 
ziation der gebundenen Form nachgeliefert. Eine Zugabe von 337 mg S 0 2 pro 1 Most 
gleieli nach dem Pressen hindert die Garung. Bei Zugabe reiner Hefekultur w irkt 
erst eine Dosis yon 476 mg S 02 pro 1 Most jedo Garung hindernd. Eine langere Ver- 
zogerung dei Garung t r i t t  bei Verwendung von Hefereinkulturen bei masim al etwa 
200 mg S 0 2 pro 1 Most nicht ein. Meist genugt auch bei Vergiirung beschadigter oder 
angefaulter Moste 75—100 mg S 0 2/1. Es empfiehlt sich, Reinkulturen von Hcfe zu 
yerwenden. (V2stnik Ćeskoslovenskć Akad. Zemedelskć 6. 259—63. Marz 1930.) M a u t.

A. Heiduschka und C. Pyriki, Untersuchung von 1928-er Traubenweinen des 
W einbaugebietes Pillnitz-Ldfinitz-Meifien-ScujSlitz. (Vgl. C. 1928. II . 1829.) Jahres- 
bericht. 24 Analysen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 104—09. Jan . 1930. Dresden, 
S taatl. Landesstelle f. óffentl. Gesundheitspflege.) Gro szfeld .

P. M arsais, Die Blautriibung der Cliampagnerweine. (Rev. Viticulture 72. 283—87. 
10/4. 1930. — C. 1930- I. 1233.) Gr o szfeld .

P. Petit, Die Farbę der Moste und Biere. Im  Zusammenhange werden die ver- 
schiedenen Faktoren, die die Farbung beeinflussen, so die E xtraktion  des Malzes, 
der EinfluB der Temp. dabei, Oxydation der Wurzebestandteile, alkal. Rk. des W., 
A rt der Apparatur, dann aber auch die Faktoren, die die Farbung vermindern, so 
die Ausfallung m it koagulierendem EiweiB, Adsorption durch die Hefe bei der Yer- 
garung, behandelt. (Brasserie et Malterie 20. 1—4. 17—20. 5/4. 1930.) Gr o szfeld .

Jos. Stasny und B. Zimmermann, Die Bedeutung der konduktometrischen 
Titralicm in  der Garungsindustrie. Unter Veiwendung eines Konduktometers nach 
Sand era  mit beweglichen Elektroden u. opt. Indication wird die spezif. Leitfahigkeit 
fiir verschiedene Essigarten u. Maischen aus dei Spiritusindustrie bestimmt. Genaue 
Beschreibung der App., ihre Verwendung u. weitere Anwendungsmóglichkeit im 
Original. (Vestnik Ceskoslovenskć Akad. ZemSdSlskś 6. 263—68. Marz 1930.) Ma u t .

G. Reif, Uber den Nachweis von Obstwein in Traubenwein nach dem Sorbitverfahren. 
E in  negatiyer Ausfall des Sorbitnachweises in einer dem Handel entnommenen siiBen 
Apfelweinprobe war durch die vorhandene groBe Zuckermenge bestim m t; nach Ent- 
geistung u. Vergarung wurden ein deutlicher, wenn auch geringei Dibenzalsorbitnd. 
erhalten. Bei Prufung des Einflusses der verschiedenen Zuekerarten auf die Sorbitrk. 
stórten Glucose am wenigsten, Fructose, Saccharose, Invertzucker starker, Starke- 
zucker u. Starkesirup am starksten den Sorbitnachweis. Dio Ursache war im letzteren 
Falle besonders das Dextrin, das die Bldg. des Nd. starker liemmte ais Zucker. Zur 
Abtrennung des Dextrins erwies sich besonders ein Ausziehen des dextrinhaltigen 
Dest.-Riickstandes der zu priifenden FI. m it sd. absol. A., in dem sich der Sorbit lóste, 
das Dóxtrin nicht, geeignet. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 99—104. Jan . 1930. 
Berlin, Reichsgesundheitsamt.) Gro szfeld .

Thomas Hermanus Verhave sr., Holland, Herstellung von 2,3-Butylenglykol 
durch, Garung. Eine storilisierte, Kohlehydrate haltige Maische, die N-haltige Verbb., 
Phosphate u. Carbonate enthalt, wird m it Hilfe von Bakterien, wie dostridium polymyxa  
oder aerobacter aerogenes, zu 2,3-Butylenglykol yergoren. So erhalt man aus 3000 kg 
Kartoffdn  nach der Verzuckerung, 25 kg Superphosphat u. 19 kg pulverisiertem Kalk- 
stein m it Hilfe einer K ultur von aerobacter aerogenes 235 kg 92%ig. 2,3-Butylenglykol 
u . 130 kg 95%ig. A. Die Garungsprodd. werden zweckmaBig durch Dest. unter ver- 
mindertem Druck aus dor vergorenen Maische entfernt. Dio Garung erfolgt bei 25 
bis 50° unter Durchleiten von Luft. Dor gobildete A. wird von Zeit zu Zeit ontfernt, 
wahrend der Maische neuo Mengen von Kohlenhydraten u. Salzen zugesetzt werden. 
(F. P. 076 875 vom 19/6. 1929, ausg. 28/2. 1930. Holi. Prior. 10/7. 1928.) U llr ic h .

Thomas Hermanus Verhave sr., Holland, Acetylmdhylcarbinol durch Garung. 
Bei dem Verf. des franzos. Patents 676875 (vgl. vorst. Ref.) wird durch Durchleiten 
von groBen Mongen von Luft nach Beginn der Garung das 2,3-Butylenglykol zu Acetyl- 
meihylcarbinol oxydiert u. durch W aschen'der aus dem GargefaB austretenden Luft 
u. Gasen erhalten. ZweckmaBig wird dio Durehluftung erst nach der Hauptgarung in 
verstarktem  MaBe yorgenommen. Das noch in der Garfl. yorhandene Acetylmethyl- 
carbinol wird m it dem aus den Abgasen erhaltcnen vereinigt u. kann durch Dest. m it
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oxydiorenden Mitteln, wie FeCl3 in Diacełyl iibergefuhrt werden. (F. P. 676 876 vom 
19/6. 1929, ausg. 28/2. 1930. Holi. Prior. 10/7. 1928.) U llr ic h .

Wallerstein Co., Inc., ubert von: Leo Wallerstein, New Yorlc, Bierahnliches 
Getreideextrakt. Man kocht eine w. Maische von M alz u. Weizenlceimen u. kiihlt die M. 
auf etwa 60° ab; das Prod. wird nun durch neuen Zusatz yon Malz verzuckert, worauf 
die Fl. yon den Riickstanden getrennt wird. (A. P. 1737 279 vom 3/4. 1923, ausg. 
26/11. 1929.) Schutz .

XVI. N ahrungsm ittel; GenuGm ittel; P u tterm itte l.
L. Elion, Einiges iiber die Biochemie der Brotbereitung. Im  Zusammenhange 

werden verschiedene Tciggarungsverff. u. ausfiihrlieher einige den Gar- u. Backvorgang 
beeinflussende Faktoren behandelt, namentlich der Kleber, die Hefe, der Zucker- 
u. Diastasegeh. des Mehles u. der Sauregrad, dazu einige Unters.-Yerff., wie der Back- 
vers. zur Prufung des Mehles u. der Hefe. Darauf werden die Anwendung yerschiedener 
Backhilfsmittel u. dereń Wrkg. auf die Teiggarung sowie andere Verff. der Mehl- 
yerbesserung besprochen, schlieBlich die Backpulyer im Vergleich zur Hefe, wobei 
letzterer der Vorzug gegeben wird, so lange die Zus. des Teiges dies gestattet. (Chem. 
Weekbl. 27. 219—27. 12/4. 1930.) Gr o szfeld .

— , Zuckerauskryslallisalicm. Nach Besprecliung der Bedingungen fur das Aus- 
krystallisieren yon Zucker aus Sirupen, namlich des Vorliegens einer iibersatt. Lsg. 
u. der Ggw. von Krystallisationskeimen sowie der Verzogerung bzw. Verhinderung 

. der Rrystallbldg. durch Schutzkolloide w ird schlieBlich ais solches Apfelpektin emp- 
fohlen: Es genugen 20 g Trockenpektin auf 100 kg Sirup, dio Zuckerkrystallisation 
zu yerhindern. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 223—24. 3/4. 1930 ) Gro szfeld

Walter Obst, Zur Naturvanille und Vanillin. Es wird ausgcfiihrt, daB das Aroma 
der Vanilleschote in allen seinen Eigg. durchaus n icht vóllig u. ausschlieBlich dem 
Vanillin entspricht, wenn dieses auch die Hauptkom ponente bildet. Der W ettbewerb 
zwisehen Naturvanille u. Vanillin erscheint also berechtigt. (Chem.-Techn. Rdsch. 
45. 199—201. 4/3. 1930. Altona-Bahrenfeld.) Gr o szfeld .

Edwin O. W iig, Acełondicarboxylsdure ais Triebmittel fu r  Backwaren. Der durch 
Behandlung yon Citronensaure m it H 2SO,j +  S 03 bereitete Kórper g ibt beim Er- 
warmen 13—15°/0 C02 ab, ohne daB in den Backwaren ein Rest zuriickbleibt. Auch 
Aceton war durch Prufung des Destillatcs aus m it dem neuen Backm ittel bereiteten 
Kuchen selbst m it 2,4-Dinitrophenylhydrazin nicht mehr nachzuweisen. Die Haltbar- 
keit der Acetondicarboxylsaure beim Aufbewahren bei Zimmertemp. (0—32°) ist 
p rak t. ausreiehend; fiir 15°/0 wirksames C 02 betrug dessen Menge nach 1 Jah r noch
11,91—13,40°/o. (Ind. engin. Chem. 21. 1145—46. Nov. 1929. Madison, Univ. of 
Wisconsin.) Gr o szfeld .

Josef Krenn, Sludien iiber die elektrische Leiłfahigkeił der Milch. I I .  Die Ergebnisse 
praktisch durchgefiihrter Messungen an Milch von Kilhen rerschiedener Herden. (I. ygl. 
C. 1929. II . 667.) Bestatigt wurde wieder die Brauchbarkeit des Verf., tlberein- 
stimmung m it klin. Befunden, yielfach diesen sogar iiberlegen. Bei Milch m it n. 
Leitfahigkeit wurde nie eine Refraktion unter 39,0 (39,0— 41,0), fettfreie Trocken- 
masse un ter 8,80 (bis iiber 10°/0) u. D. unter 1,0310 (lais 1,0360) beobachtet (Hdhen- 
rinder). Der Gefrierpunkt war stets auch bei Erkrankung der Tiere n. Veigleichende 
Unterss. bei vier W irtschaften m it yerschiedenen Haltungsbedingimgen u. Fiitterungs- 
yerhaltnissen zeigte dio Abmelkwirtschaft m it Trockenfiitterung 75,4°/0 Tiere mit 
n. Sekretionsyerhaltnissen. Bei W eidewirtschaft waren 66,6% der Tiere gesund. 
Bei Abmelkwirtschaft m it Sauerfutterung waren 63,5% der Tiere n. milchend. Bei 
Abmelkwirtschaft m it Stierhaltung bei hauptsachlicher Grunfiitterung waren es nur 
58,1% der Tiere. Die Mittelwerte der Leitfahigkeit, mai 10~4, betrugen entsprechend: 
44,16— 44,18—44,22— 45,44. Der letzte W ert nahert sich bedenklich der obersten 
Gienze yon 46,00. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 32—62. Jan . 1930. Wien, 
Landwirtsch.-chem. Bundesversuchsanst.) Gr o szfeld .

C. H. Troy und Paul Francis Sharp, a- und p-Lactose in  einigen Milchprodukten. 
Zwisehen den pH-Werten von 2,0— 7,0 liegt der Umwandlungsgrad von a- u. /3-Lactose 
in  einem Minimum u. eneich t oo bei pn =  0,0 u. Ph =  9,0. Die Wrkg. des ph auf 
das Umwandlungsyerhaltnis yon a- in /?-Lactose war, wie sich zeigte, abhangig von 
der Lóslichkeit des a-Lactosehydrats u. die pH-Wrkg. auf das Umwandlungsyerhaltnis 
von fl- in a-Lactose von der Ausfallung von a-Lactoseliydrat bei 25°. Relatiy konz.
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Saccliaroselsgg. zoigcn nur wenig EinfluB auf das Umwandlungsverhaltnis der beiden 
Formen ineinander beł 25°. Dio Lactose lag in  einer nicht krystallin. Gleichgewichts- 
mischung der a- u. /9-Form in Magermilch, getroeknot durch Druck u. Zentrifugal- 
zerstauber sowio boi atmosphar. u. Vakuum-Trockentrommelverff., yor, wenn das 
Prod. frisch bereitet u. bei niedrigem W.-Geh. anfbewahrt wurde. Beim Flockenverf. 
war eine groBe Mengo oc-Lactosehydrat wahrend des Verf. krystallisiert. Das Zu- 
sammenbacken von Milchpulver erfolgt nach Annahme des Vf. wie folgt: 1. Ab- 
sorpfcion von W. durch den konz. Lactosesirup. 2. Zusammenkleben de? Milchteilchen 
aneinander. 3. Festwerden der M. infolge K rystallisation der Lactose ais a-H ydrat. 
Die Bldg. von „sandigem“ Eiskrem wird durch Ggw. geniigender Mengen nicht ge- 
frorencn W. erldart, wodurch die K iystallisation de3 a-H ydrats moglich wird; anders 
bei raschem Gefrieren, wobei die Lactoselsg. bis in  ein Gobiet konz. werden kann, 
wo die Krystallisation nicht ein tritt; in solchem Eiskrom bilden sich a-Krystalle erst, 
wenn der Eiskrem wieder geniigend gesclimolzen ist. Die Aussaatprobe (seeding test) 
von H udson  n. Brow n  (1908) bewahrtę sich zur Erkennung der Ggw. von krystallin. 
u. a-Lactosehydrat in Milchprodd. In  dom Trockenriickstand bei Best. der Trocken- 
masse von Milch lag die Lactose ais Gemisch von a- u. /?-Lactose in  nicht krystallin. 
Form yor. Bei sehr langsamem Eintrocknen der Milch bei 50° krystallisierte nahezu 
alle Lactose ais a-H ydrat aus. (Journ. Dairy Science 13. 140—57. Marz 1930. 
Ithaca, New York, Cornell Univ.) Gr o szfeld .

Alfred Schneck und Wilhelm Strack, Der Brechungsexponent des Chlorcalcium- 
serums in  der Milch einzelner Kiihe, seine Schwankungen und dereń Abhangigkeit. 
(Vgl. C. 1930. I . 1714.) Nach den Unterss. an 28 Versuchskiiken bei 23 Lactations- 
perioden betrugen die wóchentlichen maximalen Schwankungen bis zu 2,5— 6,5, 
fiir die ganze Laetation 4,0— 11,0%. Der Brechungsesponent weist im Mittel um 
50—70%  geringere Schwankungen auf ais die fettfreie Trockenmasse u. D. Die 
maximalen Schwankungen sind vorwiegend duręh die extremcn Lactationsgrenz- 
werte bedingt, die meist zu bestimmter Jahreszeit anzutreffen sind. Man findet in 
n. Milch von Einzelkiihen ais Maxima 35,15—30,90, Maxima 37,85—42,15. Die Milch 
von Kiihen verschiedener Rassen weist trotz gleicher Fiitterung u. H altung u. zum 
Teil Aufzucht ganz verschiedene Brechungsexponenten auf. So betragen bei Einzel- 
kiihen verschiedenor Rassen: Gesamtmittel fiir Gebirgsrassen 39,45—40,50 (40,00 ±
0,09), Landrassen 38,80—40,15 (39,30 ±  0,08), Nioderungsrassen 36,80—39,30 (38,15 ±
0,07). Weiter konnte nachgewiesen werden, daB die Lactationszeit, besonders der 
Beginn, z. T. auch das Ende, u. die Fiitterung einen deutlichen EinfluB ausiiben. Die 
niedrigeren Werte fiir die Brechung finden sich im allgemeinen im Herbst, zum geringen 
Teil im Sommer, wahrend die hóheren fast durchweg in  den W intermonaten u. im 
Mai anzutreffen sind. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 427—71. 27/3. 1930. Halle-W itten
berg, Univ.) Gr o szfeld .

M. Klimmer und H. Haupt, Zur Frage der Uberlragung der Streptokokkenmastitis 
durch die Melkmaschinen A lfa  und Westfalia. In  einem zu 20—25%  m it altinfizierten 
Triigern u. Ausscheidem yon gcring virulentcn Galtstreptokokken durchsetzten 
M ilchkuhbestand waren Verschleppungen derselben auf gesunde E uter durch die 
genannten Melkmaschinen m it Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit nicht festzustellen. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 511—15. 27/3. 1930. Leipzig, Univ.) Gr o szfeld .

E. Arthur Beavens, Die Wirkung ton Lactose au f die Nichtabtotung ton Escherichia 
coli beim Erhitzen auf 145° F  fiir 30 Minuten. Wahrend m it drei Stammen in reinen 
Laetoselsgg. bei 1%  Lactose Abtotung eintrat, boi 2—3%  teils iiberlebende Keime 
beobachtet wurden, teils auch nicht, blieben bei 4—20%  stets iiberlebendo Keime 
zuriick. Eine ahnliche Schutzwrkg. der Lactose wird auch in der M ich angenommen. 
DaB Glieder der Escherichia-Aerobacter-Gruppe in  Eiskremmischungen die Pasteuri- 
sierung iiberstehen, scheint durch die Schutzwrkg. des hohen Zuckergeh. bedingt 
zu sein. (Journ. Dairy Science 13. 91—93. Marz 1930. Univ. of Maryland.) Gd.

E. Arthur Beavens, Die Escherichia-Aerobactergruppe ais Anzeiger fiir richtige 
Pasteurisierung. (Vgl. vorst. Ref.) Bei Priifung von 100 Proben pasteurisierter 
Milch waren bei 32 Proben Bakterien genannter A rt imstande, die bei der Handels- 
pasteurisierung angewendeten Tempp. zu iiberleben. Die gewóhnlich oder meistens 
beobachtete Abtotungstemp. von Kulturen von Escherichia coli ging bis zu 148° F  
fiir 30 Min. Die Coliprobe ist also kein zuverlassiger Indicator einer richtigen Pasteuri
sierung. (Journ. Dairy Science 13. 94—101. Marz 1930. Univ. of Maiyland.) Gd.
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Wm. H. E. Reid und P . F. Welch, Fakioren, die die Eigenscliaften von Sauermilch 
aus Magermilclipulver beeinflussen. Bei sorgfiiltiger Arbeitsweise kann aus kiinst- 
licher, aus Magermilchpulver bereiteter Milch eine Sauermilch von vortrefflichen 
Eigg. erhalten werden, von durchaus guter Konsistenz, S truktur u. Geschmack. 
Von grofier Bedeutung is t dabei die Wahl des Saureweckers, der von hoherer W ertig- 
Iceit sein soli ais sonst ublich. Die Kiihlung nach der Pasteurisierung ist von groBer Be
deutung. Eine Pasteurisierung der Kunstmileh bei hoherTem p. oder fiir langere Dauer 
is t zu vermeiden. Empfehlenswert is t Zusatz von 0,35% Gelatine, wodurch Kon
sistenz (body) ix. S truktur verbessert werden, auch Zusatz von mehr ais 10% n. Mager- 
milch. Kiihlung vor Ausscheidung des Quarks ist, wenn móglich, Yorzunehmen. 
E ine Aufbewahrung der Sauermilch bei 39° F  ha tte  in  5 Tagen kein Yerderben zur 
Folgę, bei iiber 42° eino Qualitatsabnakme nach 3 Tagen, boi 60° aber schon nach 
24 Stdn. (Journ. Dairy Science 13. 124—39. Marz 1930. Columbia, Missouri,
Univ.) Gr o szfeld .

N. King, tlbcr die Orenzflache Wasser-Fett in  der Butter. Nach den Betrachtungen 
iiber den Zusammenhang des Baues der B utter m it den chem. Veranderungen an der. 
Fettphase an H and von Literaturangaben weist Vf. darauf hin, daB etwa 9S% der 
vorlmndenen Wassertrópfchen den Durclimesser unter 3 /.t besitzen, u. durch B utter - 
milch gebildet werden, wahrend die groBten aus re;nem W. (Waschwasser) bestehen. 
Bestandteilo der Buttermilch (Fe, Cu, [H ']) kónnen also durch Hydrolyse- u. Oxy- 
dationsvorgiinge am B utterfett katalyt. die Zers. besehleunigen. Hieraus ergibt sich 
auch, daB z. B. bei gleichem Fe-Geh. die H altbarkeit der B utter eine andere sein kann, 
jo nachdem das Fe aus dem Rahm oder dem Waschwasser stam m t. (Milchwirtschaftl. 
Forsch. 9. 501—05. 27/3. 1930. Talium, Reval, Estland.) Gr o szfeld .

A. Lancaster Smith, Tapiocawurzelmehl. E in  neues Jiochicertiges Futtermitid. 
Bericht iiber Fiitterungsverss. an Schweinen, in  denen auf wohlfeilere Weise m it 
Tapiocamehl ein giinstigeres Fiittęrungsergebnis erzielt wurde, ais m it Maismehl. 
(Fertiliser 15. 205. 2/4. 1930.) Gr o szfeld .

E. Lauprecht, Die Aufstellung einer Kraftfuttermischung von bestimmtem GeJialt 
an verdaulichem Eiwei/3 und Starkewert m it Beriicksichtigung der Preisrerhdllnisse. 
(Vgl. C. 1930. I. 1714.) Ins einzelne gehende Beschreibung der Berechnung der Einzel- 
anteile von Futtermischungen aus Gerstenschrot, Sojaschrot u. Weizenkleie ais Bei- 
spielen. Die H erst. einer Kraftfutterm ittelm ischung aus 3 Futterm itteln  erfolgt zweck- 
maBig an H and eines Futterm itteldreiecks, wie naher gezeigt wird. Durch Zus. von 
mehr ais 3 Futterm itteln  wird die Wrkg. eines K raftfutterm ittels n icht wesentlich 
verbessert. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 419— 26. 27/3. 1930. Gottingen.) Gr o szfeld .

J. W. Barnes und C. W. Murray, Próbenahme gereinigter Apfel zur Bestimmung 
der arsenhaltigen Spritzreste. Die Unters. der Schwankungen an Arsenrest bei einzelnen 
gereinigten Apfeln zeigte, daB fiir Apfel, die nicht mehr ais 0,01 Gran As20 3 auf 1 Pfund 
enthielten, eine Probe von 6 Apfeln entnommen aus einer Menge, dereń samtliche 
Teile die gleiche Behandlung erfahren haben, eine Genauigkeit von ±0,0015 Gran/Pfimd 
ergibt. (Ind. engin. Chem. 21. 1146— 47. Ńov. 1929. W ashington, D. C. U. S. Dep. of 
Agriculture.) Gr o szfeld .

C. Griebel, Zur Póllenanalyse des Honigs. I. Mitt. Mikrolichtbilder der Pollen 
von Papillionaceen, Cruciferen, W indblutern u. Coniferen, Beschreibung von dereń 
Eigentumlichkeiten. P rak t. Angaben zur Photographierung von Honigpollen u. 
dereń Bau u. Eigg. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 63—79. Jan . 1930. Berlin, 
S taatl. Nahrungsm.-Unters.-Anst.) Gr o sz fe l d .

A. Rinck und E. Kaempf, Formeln zur direkten Berechnung des Saccharose- und 
Milchzuckergehalles in  Milchschokolade. Die friiher (vgl. C. 1922. II . 954) aufgestellten 
Formeln wurden zur Best. von Milchzuckei u. Saccharose in  Milchschokolade wio folgt 
geandert: Vorl. Milchzucker-% =  (vorl. Ges.-Zucker X 0,43 +  Pol. nach Invers.)/
0,1481. Voil. Saccharose-% =  (yorl. Ges.-Zucker X 1,051 —  Pol. nach Invers.)/0,1481. 
Aus dem voilaufigen Gesamtzucker durch Polarisation einer Lsg. yon 10 g Milch
schokolade in  100 ccm W . errechnet man nach W e l m a n s -S t e in m a n n  den wirklichen 
Gesamtzuckergeh. naeh den Formeln: Vol. des Ges.-Zuckers =  vorl. Ges.-Zucker/1,59. 
Wirki. Ges.-Zucker-% =  1000 (vorl. Ges.-Zucker)/100 Vol.) vorl. Ges.-Zucker X 10: 
wirki. Ges.-Zucker-% =  vorl. Milchzucker-%: x. x  =  wirki. Milchzucker-%. — Aus 
dem wirklichen Gesamtzucker u. wirklichen MOchzucker ergibt sich durch Differenz 
die wirkliche Saccharose u. durch M ultiplikation des wirklichen Milchzuckers m it 2,66 
der- Geh. der Milchschokolade an Trockenmilchbestandteilen. Die Differenz von
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100 (wirki. Saccharose +  Trockenmilch) liefert den Geh. an Kakaobestandteilen. 
(Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 81—90. Jan. 1930. Cottbus, Untersuchungsamt d. 
Stadt.) Gr o szfeld .

Georg Roeder, Studien iiber die Katalaseprobe. Bei der Unters. unnormaler Milch 
nach L obeck  hatte  sich yerschiedentlieh gezeigt, daB der Katalasegeh., wenn auch nicht 
immer, so doch oft, starker ais andere Eigg. der Milch beeinfluBt war. Derartige Milch- 
proben zeigten hiiufig bei Beginn der Verss. eine besonders lebhafte Gasbldg. Die vor- 
liegendo Arbeit befaBt sich m it systemat. Verss. iiber EinfluB verschiedenartigen 
Schutt-elns auf die Gasbldg., EinfluB der [H ’] u. der Katalasekonz. Wiedergabe der 
Ergebnisse in  zahlreichen Tabellen u. Kurvenzeichnungen, die im einzelnen besprochen 
werden. Zwischen den geschuttelten u. nichtgeschuttelten Proben zeigten sich keine 
charakterist. Unterschiede. Durch hohere [H ’] wird die Katalasewrkg. stark  gehemmt. 
Die Katalase scheint in  mehr konz. Lsgg. bedeutend wirksamer zu sein, ais in  mehr 
verd., wahrend erhóhte H 20 2-Konz. die Rk. yerlangsamt. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 
516— 90. 27/3. 1930. Leipzig, Dr. N. Ger bers  Co . m. b. H.) Gr o szfeld .

H. Gohr, Titrimelrische Bestimmung der Lactose in  der Milch. Ausfiihrliche Be- 
sehreibung des Verf. yon I ssekutz  u. Both  (C. 1927. II . 1380), einer Abanderung 
des Verf. von H agedorn- J en sen  (C. 1923. IV. 354). Die Arbeitsweise gestattet, 
auch kleine Mengen (1—15 mg) Glucose genau, einfach u. schnell zu ermitteln, weshalb 
sich Anwendung des Prinzips auf nahrungsmittelchem. Unterss. empfiehlt. Besonders 
bei Lactosebest. in  Milch wurde eine Arbeitsvorschrift m it Tabellen abgeleitet, dereń 
Ergebnisse m it den nach Soxhlet  erhaltenen prakt. ubereinstimmten. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 59. 90—94. Jan . 1930. Bonn, Univ.) Gr o szfeld .

C. Kempiński, Uber die Bestimmung des Wasserungsgrades von Butlermilch. 
Wegen der fortschreitenden Zers. der Lactose bei der Sauerimg erfahrt die D. des 
Spontanserums eine andauernde Erniedrigung, u. kann daher nicht mehr zur Berech- 
nung der Hóhe einer Wasserung dienen. Dagegen ist der Aschengeh. konstant, wie 
gezeigt wird, u. unabhangig yom Alter der Buttermilch. (Milchwirtschaftl. Forsch. 9. 
506—10. 27/3. 1930. Hamburg, Verband norddeutscher Milchhandlervereine.) Gd.

ClauBen, Nachłrag zu der Abhandlung „Untersuchungen iiber den Nachweis der 
Verfalschung von Fisclnnehl durch Knochenmehl“. (Vgl. C. 1930. I. 1717 ) Zu unter- 
scheiden sind Fische, dereń Knochensubstanz neben einzelnen feinen Kanalchen typ. 
Lakunen in wechselnder Menge enthalt, u. solchen, bei denen Lakunen sich nicht nach- 
weisen lassen, dereń Knochen aber von einem bald dichten, bald weniger dichten 
Kanał- oder Hohlraumsystem durchzogen werden (Mikrolichtbilder im Orig.). Zu 
Ietzteren gehort auch in der Regel das Dorschmehl des Handels. (Ztschr. Fleiseh-, 
Milcbhyg. 40. 265—67. 1/4. 1930. Hamburg, Patholog.-anatom. Lab. d. Veterinar- 
wesens.) _____ ____________  Gr o szfeld .

W. H. Hobbs und A. Lane, London, England, Konservierung von Nahrungs- 
miiteln. Dio Stoffe werden in einem geschlossenen Raum bei etwa 0° einem Luftstrom 
m it 62—66% Feuchtigkeit, welcher vorher durch eine Lsg. von Thymol in CH3COOH 
geleitet wurde, ausgesetzt. Die Patentschrift enthalt eine Zeichnung u. genaue Be- 
schreibung einergeeigneten Vorr. (E. P. 283 626 vom 11/10.1926, ausg. 9/2.1928.) Alt .

Nahrmittelfabrik Miinchen G. m. b. H., Pasing, Herstellung hefeaitiger Nahr- 
praparate nach Verfliissigung der Hefe mittels Plasmolyse oder Autolyse, dad. gek., 
daB sie m it dextrinhaltigen Lsgg. eingedampft wird. (D. R. P. 494873 KI. 53i vom 
17/1. 1924, ausg. 29/3. 1930.) Schutz .

N. V. Internationale Oxygenium Maatschappij „Novadel“, Holland, Behand
lung von Mehl und anderen Miillereiprodukten. Man mischt geringe Mengen Benzoyl- 
superoxyd u. Benzoesaure m it frisch gemahlenem Weizenmehl u. halt die Temp. 6 Stdn. 
auf der Hóhe der umgebenden Luft, wobei das Mehl stark  gebleicht wird u. die Zusatz- 
stoffe sich yerfliichtigen. (F. P. 672627 yom 5/4. 1929, ausg. 4/1. 1930. A. Prior. 
5/4. 1928.) . Schutz .

Exzene T. Colbum, Chicago, Illinois, Herstellung von Teig fiir Kuchengeback 
unter Zusatz einer geringen Menge Na-Salicylat. (Can. P. 274513 vom 24/9. 1926, 
ausg. 11/10. 1927.) M. F. Mu l l e r .

S. Bonsor, Birmingham, England, Verfahren und Vorrichtung zurr. Mischen und 
Bestraklen von Nahrungsmitteln. Die zur Herst. von Brot, Biskuits usw. benotigten 
Stoffe werden in  einem m it Riihrer yersehenon Blischkessel, dessen Deckel durch ein
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Gegengewicht ins Gleichgewicht gebracht ist, der Einw. ultravioletter Strahlen aus- 
gesctzt. (E. P. 280 729 vom 16/12. 1926, ausg. 15/12. 1927.) Al t p e t e r .

Alexander Gillespie, Pittsfield, V. St. A., Zubereitung von Weizen. Man zer- 
kleinort die Korner oberflachlich, um das Eindringen von W. in  das Innere zu erleichtem, 
vormischt sie m it W. u. bewalirt die M. einige Stunden in  geeigneten GefaBen auf, 
wodurch die woitere Verarbeitung auf Mehl erleichtert werden soli. (A. P. 1740 892 
vom 11/8. 1922, ausg. 24/12. 1929.) Schutz .

R. V. Jellicoe, England, Konsemieren von Fruchten. Dio Friichte werden in einem 
m it indirektem Dampf oder h. W. beheizton u. m it herausnehmbarem Einsatz ver- 
sehenen Kessel m it einer Siruplsg. beliandelt, die durch eine am Boden der Vorr. an- 
setzcndo Pumpe standig im Umlauf gehaltcn wird. Die Friichte werden nach be- 
endeter Impragnierung, dereń Verlauf durch Beobachtung der D. der FI. Terfolgt wird, 
nach geeignetem Umschalten der Verbindungswege von dem TjberschuB der Siruplsg. 
durch Abpumpen befreit u. im Vakuum krystallisieren gelassen. Eine Vorr. is t durch 
Zoichnung erlautert. (E. P. 281380 vom 31/8. 1926, ausg. 29/2. 1927.) Al t p e t e r .

L. Kubinyi, Budapest, Hartę Honigwaben, dad. gek., dali m an geschmolzenes 
Bienenwachs m it Papier, pflanzlichen Faserstoffen, Ccllulose, Seidenabfiillen u. dgl. 
innig mischt u. aus dieser Masse in  Zylinderpressen Honigwaben herstellt. Die so 
hergestellten kiinstliclien Waben sind dauerliaft u. zerreiBen in  den Honigzentrifugen 
nicht. (Ung. P. 97770 vom 17/10. 1928, ausg. 15/7. 1929.) G. K o n ig .

Sun-Maid Raisin Growers, Californien, iibert. von: Henry W. Denny, South 
Orange, V. St. A., Traubcnsirup. Man es trah ie rt Rosinen, behandelt den E x trak t 
m it einer Erdalkaliverb., le ite t C02 in  die FI., filtrie rt den Nd. ab, worauf die Lsg. m it 
H 3POt u. dann m it NaOH  behandelt wird. Der erhaltene Nd. wird abfiltriert, die FI. 
angesauert, m it einem Entfarbungsm ittel behandelt u. zur Sirupkonsistenz eingedampft. 
(A. P. 1746994 vom 8/10. 1925, ausg. 11/2. 1930.) Sc hutz .

Schwartauer Honigwerke und Zuckerraffinęrie Akt.-Ges., Bad Schwartau, 
Gewinnung von Pektin. Pektinhaltige Friichte, z. B. Apfel werden zuerst m it k. schwach 
saurem W. verriihrt, dann ausgepreBt. Das Pektin w ird hierauf m it einer h. Lsg. von 
Wein-, Citronen-, Milch- oder anderen Sauren extrahiert u. die erhaltene Lsg. geklart,. 
gebleicht u. im Vakuum eingeengt. Die [H']-Konz. der konz. Pektinlsg. wird durch 
Zusatz organ. Sauren auf die zur Gelbldg. notwendige R k. eingestellt. Vor dem Ein- 
dampfen konnen auch die nichtgelbildenden Pektine durch F iltration  entfernt werden. 
(E. P. 281513 vom 1/3. 1927, ausg. 29/12. 1928. Prior. 1/2. 1927.) Al t p e t e r .

Pomosin-Werke Ges., F rankfurt a. M., Reinigen von Pektinlosungen. Yerunreini- 
gungen von Pektinlsgg. wie dextrinartige Źers.-Prodd. der Starkę oder EiweiBstoffe 
werden durch Abkiihlen u. Abtrennen des Nd. abgeschieden. Z. B. wird Apfeltrester 
m it W. ausgelaugt u. die FI. auf — 6 bis — 10° abgekiihlt. Der Nd. wird m it Hilfe einer 
Filterpresse abgetrennt oder abgeschleudert. (E. P. 284 273 vom 26/1. 1928, Auszug 
veroff. 21/3. 1928. Prior. 26/1. 1927.) Al t p e t e r .

Walter A. Scott, Illinois, und Kenneth A. Prouty, Kalifornien, Kaugummi. 
Man versetzt Kaugummimasse m it Kóhle u. einem Bindemittel, welches in  trockenem 
Zustande u. bei gew'óhnlicher Temp. verhaltnismaBig s ta rr  ist, bei Feuchtigkeit u. 
M undtemp. aber weich wird. Bei Benutzung w ird das P rap ara t im Munde zu einer 
piast. M., aus der sich die Kohle nach u. nach abspaltet. (A. P. 1741589 vom 27/6.
1927, ausg. 31/12. 1929.) Schutz .

Jakob Waldemar Granzow, Diinemark, Entliiften und Abkiihlen von M ilch und 
anderen ahnlichen Fliissigkeiten. Man breitet die M ilch  in  diinnen Schichten aus u. 
laBt iiber die ausgebreitete FI. einen k. Luftstrom  streichen, der vor dem Durehleiten 
durch die FI. einen Sterilisator durclistróm t u. getrocknet wird. (F. P. 675 791 vom 
27/5. 1929, ausg. 14/2. 1930.) Sc h u tz .

„Osa“ Particłpations Industrielles Soc. an., Schweiz, Apparat zum, Bestralilen 
von Fliissigkeiten, bescmders von M ilch m it ultravioletten Strahlen. Die zu bestrahlende 
FI. durchstróm t den Beslralilungsraum in  senkrechter Richtung, wobei ein oder mehrere 
AusfluBrohren fiir die zu bestrahlende FI. in  dem oberen Teil eines Strahlungskamins 
angebracht sind, derart, daB die inneren W andę der Entladungsróhren n ich t durch 
die feinen niederfallenden F l.-Strahlen getroffen werden. (F. P. 666959 vom 4/1. 
1929, ausg. 8/10. 1929.) SCHUTZ.

Nestl§ & Anglo-Swiss Condensed Milk Co., Vevey, Schweiz, Verfakr en und
Yorrichtung zum Trocknen von Fliissigkeiten oder Suspensionen, insbesondere von Milch.
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(D. R. P. 489889 KI. 53e vom 20/7.1926, ausg. 22/1. 1930. N. Prior. 29/7. 1925. —
C. 1928. I. 128 [Schwz. P. 121800].) Schutz .

Merchants Trust Co., iibert. von: Thomas 0 ’Connor, Minneapolis, V. St. A., 
Milchlconsene. Das M ilchpraparat besteht aus Milclibestandteilen, Salz u. W. m it oder 
ohne einen Zusatz eines anderen Zuckers ais Lactose, wobei die Gewichtsmenge des 
Salzes zwischen 2 u. 40% des anwesenden W. liegt. (A. P. 1 749153 vom 8/2. 1926, 
ausg. 4/3. 1930.) Schutz .

Ward Baking Co., iibert. von: Charles Hoffmann und Thomas Robert 
Schweitzer, New York, Behandlung von Butter fiir Backzwecke. Butter wird bei einer 
Temp. zwischen 75 u. 90° F. stark  geriihrt u. dann bis zur Erhiirtung des Fettes ab-
gekiihlt. (A. P. 1749 427 vom 12/12. 1925, ausg. 4/3. 1930.) Schutz .

Elektro-Futter G. m. b. H., Dresden, Haltbarmachen von safthaltigem Oriinfutter 
nuttels Hindurchleitens von Drelistrom durch die Futtermasse. (D.R.P.  490 522 KI. 53g  
vom  27/6. 1924, ausg. 1/2. 1930. —  C. 1925. I . 2597 [F . P . 584206].) S c h u t z .

Chemische Fabrik Schlutup Dr. M. Stern, Schlutup b. Liibeck, Oeuńnnung von 
Futtermitteln aus Fiscliabfallen. Salzhaltige Fischabfalle werden zwecks Auslaugung 
des Salzes m it W. unter Zusatz solcher Stoffe, welelie die Lóslichkeit der Proteine 
herabsetzen, behandelt. Geeignet sind Metallsalze (Fe-, A1-, Zn-, Cr-Salze), ferner 
Kolloide, auch kann w&hrend der Extraktion ein elektr. Strom durch die Fl. geleitet 
werden. W ird die Auslaugungsfl. mehrmals benutzt, so laBt sich ebenfalls ein Protein- 
yerlust verringern. Die Prodd. sollen zu Futtermitteln Verwendung finden. (E. P. 
282 068 vom 7/12. 1927, Auszug verof£. 8/2. 1928. Prior. 7/12. 1926.) Al t p e t e r .

R. Jones, Sussex, England, Herstellung von Futtermitteln fiir  Oefliigel. Je  nach 
dem Alter des Gefliigels werden verschieden zusammengesetzte Mischungen von ver- 
schiedenen Feldfriichten oder dereń Abfallstoffen m it Fischmehl, Lebertran u. Kicie 
verwendet, die gegebenenfalls m it farbenden Stoffen versetzt u. m it W. vermischt 
werden konnen. Ais Bestandteilo kommen in Frage: Trockenhefe, Mais- oder Hafer- 
melil, Alfalfamehl. (E. P. 280 774 vom 21/3. 1927, ausg. 15/12. 1927.) Al t p e t e r .

[russ.] Georgij Ssergejewitscli Inikow, Analyse der Milch, der Milchprodukto und der Materialien 
des milchwirtschaftlichon Betriebes. 3. Aufl. Moskau: Staatsverlag 1930. (371 S.) 
Rbl. 3.30.

[russ.] Alexander Petrowitseh Morosow, Casein. Praktischer Leitfaden fiir die Herstellung, 
Untersuchung und Betriebsorganisation. 2. Aufl. Nowossibirsk: Knigossojus 1930. 
(172 S.) Rbl. 1.75.

XV II. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
E. de’Conno und L. Finelli, Uber die fraktionierte Verseifung von Fetten. I. M itt. 

Die bei der Verseifung dei Fette aufeinander folgenden Phasen (Triglyceride, Diglycoride, 
Monoglyceride u. schlieBlich Glycerin u. Fottsaure) lassen sich verfolgen, wenn man 
die Hydrolyse langsam genug verlaufen laBt. Wenn ais K atalysatoi eine Base an- 
gewandt wird, so vorbindet sich diese mit den durch dio Hydrolyse fiei werdenden Sauren, 
u. die Spaltung wird yeizógert, wenn nicht zum Stillstand gebracht, wenn eine un- 
geniigende Menge Base zum Neutralisieren vorhanden ist. — Es wurden Verseifungs- 
verss. ausgefiihrt m it trocknendon ólcn (Leinól), halbtrocknenden Olen (Sojdbohnenol) 
u. nicht trocknenden Olen (Olirendl), Fetten wie Lebertran, Schweineschmalz u. Kakao- 
butter. —  Vorverss. zur teilweisen Verseifung wui den m it Olein u. einem Gcmisch von 
Palmitin u. Stearin ausgefiihrt, wobei die Halfto der zur vollstandigen Verseifung 
notigen Menge Base angewandt wurde. Es wurde nach langsamem u. maBigem, etwa
7-std. Erhitzen auf dem sd. Wasserbade etwa die Halfte nicht Yerseiftes Ol u. nicht 
ganz die Halfte nicht verseiftes F e tt erhalten. — Auf Grand dieser Vorverss. wurden 
dann die oben genannten Ole u. Fette in Ggw. von A. zur Halfte verseift. Bei jeder 
der gewonnenen Substanzen wurden die zur Feststellung der Reinheit notigen chem. 
u. physikal. Konstanten bestimmt. Diese Bestimmungen wurden bei dem nicht ver- 
seiften Teil wiederliolt, wahrend die gewonnenen Seifen isoliert u. dazu benutzt wurden, 
die unl. nicht fliichtigen Fettsauren zu isolieren. In  Tabellen sind zusammengestellt 
fiir die oben genannten Olo u. Fetto: Brechungsoxponenten, therm. Grade, VZ., JZ ., 
FF ., EE. des yerseiften u. nicht verseiften Teils, ferner die Sattigungsaąuiyalente, 
die mittleren Mol.-Geww., die Biechungsexponenten, JZ . der unl. nicht fliichtigen 
Fettsauren des ursprunglichen Fettes, des yerseiften u. des nicht yerseiften Teils.
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Die am klarsten hervortretenden Unterschiede finden sich in  dem therm . Grad des 
Fettes, der sich bei dem nicht yerseiften Teil des Fettes betraehtlicli erniedrigt, wahrend 
das mittlere Mol.-Gew. der unl. nicht fliichtigen Siiuron einen masimalen W ert bei 
den Siiuren annimmt, aus denen die Glycerido des verseiftcn Teils bestehen. (Annali 
Chim. appl. 20. 67—73. Febi. 1930. Neapel, Univ.) F ie d l e r .

E. Couture, Oxydalion von Oleti bei Oegemcart von bestrahlten Słerinen. Sterino 
sind Oxydationskatalysatoren fiir Leinol u. Lebertran. Bemerkenswert ist, daB sie 
besonders spezif. Wrkg. bei dem Ol ausiiben, aus dom sie gewonnen ■wurden. Dio 
kataly t. Wrkg. wird durch Bestrahlung der Sterine verstarkt, ohne Licht t r i t t  die Wrkg. 
n icht ein. (Compt. rend. Aead. Sciences 190. 532—33. 14/2. 1930.) Berg m a n n .

Otto Eisensclliml, Einige Bemerkungen uber Leinol. Al to L iteratur iiber Leinol. 
Mangel techn. Kenntnisse der Vorgeneration. Das erste Gesetz uber Lein6l. Das 
Ycrbessorte Gesetz von Illinois. Dio Arbeiten der UlinoisYerbesserung. Vor- u. 
Nachteile von raffiniertem Ol. Bezeichnungen von Leinól. Gekochtes Leinol. 
Gesetze gegen Handelsbezciclinungen. (Drugs, Oils Paints 45. 336— 42. Marz 1930. 
Chicago.) K o n ig .

J. A. Pierce, Unłersuchung von Olen im vUravioletten Licht. Untersuchungs- 
ergebnisse von 48Proben Olivenol unter dcm EinfluB von ultraviolettem  Licht. IDie 
raffinierten Ole ergaben eine diffuse blaue Fluorescenz, die auch bei den unraffinierten 
ein trat, wenn dieso durch Bleichpulver entfiirbt wurden. Nachtraglicher Zusatz von 
Carotin u. Chlorophyll stellt dio Farbę des unbehandelten Oles (gelb) nicht wieder her. 
Da Lebertran sich ahnlich verhalt u. durch Behandlung m it Bleicherde vitaminfrei 
wird, wird im Simie von VAN R aalte  (C. 1928. II. 1953) dio Fluorescenz raffinierter 
Ole m it der Entfernimg derV itam ine in Zusammenhang gebracht. E in unraffiniertes 
Olivenol, mehrero Wochen dem Somienlichte ausgesetzt, wurdo yollig gobleicht, ver- 
hielt sich aber unter der Ultralampo unverandeit, ahnlieh ein 3 Stdn. auf 15Ó° er- 
warmtes Ol. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 94—99. Jan. 1930. Baltimore, J ohn 
H o pk in s  Univ.) ____________________  Gr o s z fe l d .

Swift & Co., Amerika, iibert. von: Horace F. Taylor, Erwin F. Scherubel und 
Guy W. Phelps, Chicago, Bleiclien von Ol und Fełt. Man bearbeitet das Behandlungs- 
gu t m it Bleicherde u. Siiure gleichzeitig oder hintereinander, zweckmaBig bei erhohter 
Temp. Durch Absitzenlassen oder F iltration oder beides werden Schlamm u. Ol von- 
einander getrennt. (A. P. 1744 843 vom 26/4. 1924, ausg. 28/1. 1930.) E n g e r o ff .

Rogstone Chemical Research Inc., New York, iibert. von: Moses Rogovin, 
New York, Oeruchlosmachen łierischer und pflanzlicher Ole. Man versetzt das Ol mit 
20%  W. u. erhitzt das Gemisch langsam bis zum Kp. des W. W ahrend des Erhitzens 
wird die M. durchgeruhrt. Man setzt das Erhitzen fort, bis das W. verdam pft ist. 
Danach wird die Temp. auf 115—120° gesteigert, bis dio letzte Spur W. abgetrieben 
ist. Man kann iiber die Oberflache des Behandlungsgutes einen Strom neutralen Gases 
hinwegleiten. (A. P. 1737 731 vom 14/2. 1925, ausg. 3/12. 1929.) E n g e r o f f .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Reinigen von Felten. Man reinigt 
tier. u. pflanzliche Ole u. Fette, bevor man die freien Fettsiiuren durch Dest. entfernt, 
m it verd. Mineralsauren. Eine Behandlung m it Fullererde kann dem ReinigungsprozeB 
vor- oder nachgeschaltet werden. Man kann auch dio Bcarbeitung m it Fullererde u. 
die Reinigung m it Sauren vor oder nach der Dest. stattfinden lassen. (E. P. 307 750 
vom 7/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929. Prior. 12/3. 1928.) E n g e r o f f .

Chemisches Laboratorium Dr. C. Stiepel, Berlin-Charlottenburg, Verfaliren zur 
Reinigung von Eztraktionstran durch Behandlung m it Alkalien in  der W arme, dad. gek., 
daB man den E xtrak tionstran  m it einer zur Verseifung der N eutralfette n icht aus- 
reichenden Menge Alkali behandelt u. hierauf durch Zusatz einer verd. Saure die Yer- 
unreinigungen u. die Transubstanz abscheidet. (D. R. P. 494 691 KI. 23a vom 18/10.
1925, ausg. 26/3. 1930.) E n g e r o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Haltbare stark gechlorte Fischóle. 
Zur Entfernung des schwach gebundenen Halogens behandelt man die sta rk  gechlorten 
Fischole m it Luft oder einem inerten Gas, bis m an nur noch einen schwachen HC1- 
Befund feststellen kann. Danach wird das Ol m it N H 3 oder einem fliichtigen Amin, 
das wie NH3 wirkt, behandelt. ZweckmaBig fiigt m an kleine Mengen eines schwer- 
fluchtigen Amins, z. B. Monoathylanilin, hinzu. (F. P. 677 672 vom 1/7. 1929, ausg. 
13/3. 1930. D. Prior. 18/7. 1928.) E n g ero ff .
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[russ.] Georgij Jewgenjewitsch Leontjew, Olpflanzenkulturen in Sibirien. Nowossibirsk:
Sibkrajisdat 1930. (55 S.) Kbl. 0.15.

X V III. Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose;
Kunststoffe.

S. G. Barker, Die chemischen und physikalischen Eigenschaflen der Wolle fu r  
Kleidungsstucke. In  Fortsefczung zu C. 193Ó. I. 3261 besprioht Vf. weiter dio Gam- 
gleichmaBigkeit u. die Einw. yon Alkali auf Wolle. (Canadian Textile Journ. 47. 
No. 8. 26.) B ra u n s .

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Mellwde zur Bestimmung des Stdubens ton  
Druckpapieren. Das Stauben yon Papier besteht darin, daB beim Durchgang des 
Papieres durch die Buckdruekerpresse, dio Rotationsmaschine o. dgl. kleine Teilchen 
yon der Oberflache abgerissen werden. Dieselben yerunreinigen dio Druckform u. 
lcommen von dieser auf die Farbwalzen. Bei stark  stiiubenden Papieren muB daher 
von Zeit zu Zeit die Maschine angehalten u. Form u. Walzen gewaseken werden, wo- 
durch ein groCer Zeitverlust u. Kosten entstehen. Anderenfalls wiirden die Papier- 
teilchen schlieBlich bis in  den Farbkasten kommen, u. so den gesamten Farbyorrat 
unbrauchbar machen. Daher ist es wichtig, im yoraus den Staubungsgrad eines 
Papieres feststellen zu konnen. Bisher gibt es keine exakto Methode zur Best. des 
Staubens von Papier. Die Vff. benutzen zur Best. des Staubungsgrades folgendes 
Prinzip: Das Papier wird auf den Radkranz eines Rades montiert, das in schnello 
Rotation yersetzt werden kann. Dabei wird eine Rasierklingo an das Papier unter yor- 
geschriebenen Bedingungen angedriickt u. schabt locker sitzende Teile von der Ober- 
flache des Papieres ab. Das Papier wird yor u. nach der Behandlung genau gewogen. 
Die Gewichtsdifferenz ergibt den Staubungsgrad. Entsprechend der verschiedenen 
physikal. S truktur u. chem. Zus. der Ober- bzw. Siebseite eines Papieres, werden beide 
Seiten getrennt untersucht. Die Unterschiede zwisehen einem ,,n.“  Papier u. einem 
„staubenden“ Papier konnen sehr erheblich sein. Jedoeh zeigen die fiir die yer- 
schiedenen Verwendungszwecke hergestellten Papiere ein sehr yerschiedenes Verh. 
E in Staubungsgrad, der fiir Schnellpressenpapier yollkommen n. ist, kann bei Offset- 
u. Tiefdruckpapieren sohon zu Stórungen AnlaB geben. (Papierfabrikant 28. Verein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 119—21. 23/2. 1930.) H am burger .

British Celanese Ltd., London, und A. J. Dały, England, Minderung der Ent- 
flammbarkeit ton Celluloseestem mul -athern. Piast, oder celluloidahnliche Massen, 
geformte Gebilde, Filme, Lsgg., Lacke, Iciinsłliche Fasem, die auf Grundlage yon Cellulose- 
estern oder -athern hergestellt sind, werden weniger entflammbar gemacht, wenn man 
ihnen ein Bromderiy. eines acidylierten aromat. Amins, wie z. B. Acetyl-4-brommethyl- 
anilid, zufiigt. (E. P. 319073 vom 19/6. 1928, Auszug yeroff. 6/11. 1929.) E n g e r o ff .

Erich Bronner, Deutschland, Impragnieren und. Konsertieren von Holz, Leder, 
Pelzwerk, Fedem usw. Man tran k t zunachst das Holz usw. m it absol. A., um das 
W. zu entfernen, darauf yerdrangt man den A. durch KW-stoffe, wie Bzl., Xylol 
oder Gemisehe davon u. impragniert zuletzt m it geschmolzenem Paraffin, Wachs 
oder auch Kollodium. Dem A. konnen 2%  oder mehr Phenol zugesetzt werden. 
(F. P. 675 853 yom 28/5. 1929, ausg. 15/2. 1930. D. Prior. 31/5. 1928.) Sa r r e .

Isidore Annieq, Belgien, Schlichten von Faden. Man behandelt das Garn auf 
Bobinen usw. nach dem Farben u. Spulen im Farbeapp. m it einer Schlichte aus 1. 
Starkę oder Mehl. (F. P. 674 520 vom 3/5. 1929, ausg. 29/1. 1930.) F ranz.

British Celanese Ltd., London, ubert. von: W. Whitehead und C. Dreyfus, 
Amerika, Maltieren von CelluloseesUrseide okno gleichzeitige Krauselung des Gutes. 
Man fiihrt die Behandlung, z. B. m it nassem Dampf oder kochendem W., unter Spannung 
oder Gewichtsbelastung der Faden durch. Dem W. kann man Seifen, Salze, saure 
Salze, Sauren, insbesondero CH3C02H, H C02H, zufugen. (E. P. 318 642 vom 7/9.
1929, Auszug yeroff. 30/10. 1929. Prior. 8/9. 1928.) E n g e r o ff .

W- P- Dreaper, London, Nachbehandeln ton Kunstseide. Trocken gesponnene 
Seide, die in einem Zentrifugenspinntopf aufgenommen worden ist, wird yom Kuchen, 
nachdem er vom Spinntopf abgenommen ist, unm ittelbar auf Spulen aufgewickelt. 
Auf dem Weg dorthin werden die Faden m it der Lsg. eines leimend wirkenden Stoffes 
oder eines 1. Oles behandelt. Dieser Fl. kann Gelatine zugefiigt werden. Die Faden 
konnen auch eine zusatzliche Zwirnung erfahren. Das Trocknen der Faden erfolgt
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durcli Beriikrung m it einer h: Oberflachc oder m it crhitzter Luft. (E. P. 320 100 vom 
6/6. 1928, ausg. 31/10. 1929.) E n g e r o ff .

J. L. Jardine und J. T. Nelson, Edinburgh, Herstellung von Papierstoff aus 
Bambus u. ahnlichem Materiał durch mechan. Zerkloinerung zwischen Walzen, dereń 
Obcrflaclion sowohl m it Langs-, ais auch mit Schragrillen versehen sind, um das Materiał 
aufzuspalten u. zu zerldeinern. An Hand von Zeichnungen ist die A pparatur be- 
schriebon. (E. P. 323 611 Tom 22/11. 1928, ausg. 30/1. 1930.) M. F. Mu l l e r .

M. M. Serebriany, Moskau, Gewinnung von Papierstoff fiir Papier-, Pappo- 
u. Kartonpapierfabrikation aus Holz, Borke, Sagespiinen, Moos, Strok, Schilfrohr, 
Kork, evont. unter Zusatz von Lumpen, Lederabfallon usw. Die gemahlenen Ausgangs- 
stoffe werden in k. W. oder in w. W. von 60—80° oder in einem Gemisch von gleichen 
Teilen Terpontin u. Bzn. oder Petroleum getrankt u. gequollen. Event. werden vor 
der Verarbeitung in der Papiermaschine Fiillstoffe, wie Asbest, Ton, Magnesia, Kreide, 
Lederstaub, Glasstaub, Mehl, Bimsstein odor Glimmer zugesetzt. (E. P. 324 527 
vom 28/1. 1929, ausg. 20/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Mathieson Alkali Works, New York, Gewinnung von Papierstoff aus den Ab- 
wassern der Papierfabrikation durch Behandlung m it Chlor, wodurcli der Papier
stoff abgeschieden wird. Der Chlorzusatz findot vor oder nach der Papierfabrikation 
sta tt. (E. P. 324 547 vom 15/2. 1929, ausg. 20/2. 1930.) M. F. Mu ller .

Charles W. Unkle, Baltimore (Ohio), Herstellung von Papier. Der Papierstoff 
wird auf dem Wege zur Papiermaschine m it Farbstoff versetzt. Der Arbeitsgang 
findet in einem ununterbrochenen Wege sta tt. An Hand mehrerer Zeiclmungen ist 
die Apparatur u. das Verf. beschrieben. (Can. P. 274551 vom 14/4.1927, ausg. 
11/10. 1927.) _ M. F. Mu l l e r .

Brown Co., ubert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Her
stellung von verstarktem Papier durch Auftragen von Papierstoff auf eine biegsame 
Metallunterlago, z. B. auf ein Metallgewebe, nacheinander auf beide Seiten der Unter- 
lage. Durch Zusatz von Latex zu dem Papierstoff wird eine wasserdichte Papierbahn 
erzeugt. An Hand von Zeichnungen ist eine Ausfiihrungsform des Verf. beschrieben. 
(A. P. 1748 998 vom 6/10. 1928, ausg. 4/3. 1930.) M. F. Mu ller .

Paper and Textile Machinery Co., ubert. von: William H. Millspaugh, 
Sandusky (Ohio), Herstellung von verstarktem Papier aus mehreren Papierschichten, 
die auf durchlochten Walzen unter Absaugen mittels Vakuum erzeugt werden, unter 
Dazwischenlagern einer Gewebeschicht, z. B. aus Drahtgewebe. Die Schichten werden 
durch Zusammenpressen zwischen Walzen vereinigt. An Hand einer Zeichnung ist 
die App. zur Ausfiihrung des Verf. beschrieben. (A. P. 1 748 360 vom 16/4. 1926, 
ausg. 25/2.1930.) M. F. Mu l l e r .

M. Burger, Budapest, Dachpappe u. dgl. m it farbigen Schichten bedecken, dad. 
gek., daB man auf m it Dachpappe, Holzzement, Teerproduktion u. dgl. wasserdichtem 
Materiał bedeckten Dachern eine m it verschiedenen Farben gemischte nasse Beton- 
oder magnesithaltige Schicht bringt u. selbe darauf trocknen laBt. Um ein Springen 
der Betonschichten bei hohen Jahrestem pp. zu yerhindern, werden zwischen den 
Betonplatten Zwischenraume gelassen, welche m it einem eiast. M ateriał (Asphalt) 
ausgegossen werden. (TJng. P. 96362 vom 5/4. 1928, ausg. 2/11. 1929.) G. K o n ig .

British Celanese, London, iibert. von: C. Dreyfus und L. N. Lee, Amerika, 
Gellulosederivate. Man behandelt. cellulosehaltiges Materiał m it H N 03 vor oder nach 
der Uberfiihrung in  Ester oder A. Geeignet zur verfahrensgemaBen Behandlung is t 
z. B. Celluloseacetat oder Benzylcellulose. Baumwolle oder Holzkohlenstoff kann m it
5—70%ig- H N 03-Lsgg., gegehenenfalls in  Ggw. niederer Fettsauren, behandelt werden. 
Garnę u. Fertigfabrikate kónnen in gleicher Weise bearbeitet werden, z. B. m it verd. 
H N 03 wahrend 3 Stdn. bei Zimmertemp. Die Vcrfahrensprodd. eignen sich zur H erst. 
kunstlicher Seide, Filme, Lacke, piast. Massen, splitterfreiem Glas. (E. P. 319 691 vom 
19/9. 1929, Auszug veroff. 20/11. 1929. Prior. 26/9. 1928.) E n g e r o ff .

Kiibler & Niethammer, Kriebstein b. Waldheim, Sa., und C. Walter Leupold, 
Groditz b. Riesa, Elbe, Yerfahren zur Gewinnung von reinen Ólen, bestehend aus Cyniol, 
Furfurol, Terpenen u. dgl., aus den bei der Sulfitzellstoffabrikation aus Holz anfalhnden 
Olen, dad. gek., daB m an die aus wss. S 0 2 u. dom Ol bestehende Rohemulsion m it 
direktem Dampf dest. u. aus dem Kondensat durch Anwendung von U nterdruck die 
emulgierten Ole ausscheidet. — Bei dieser Behandlung erhalt man aus 40 kg Robol
3,8 kg Cymol, d. h. eine Ausbeute von 9,5%- (D. R. P. 493 480 KI. 12o vom 15/7.
1926, ausg. 12/3. 1930.) D e r s in .
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Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Reinigung von 
Rohcymol, dad. gek., daB das zweckmaBig durch Wasserdampfdest. yorgoreinigto 
Cymol durch Behandeln m it Salzsaurcgas gesatt. u. alsdann m it Wasserdampf dest. 
wird. — Durch die Behandlung m it IiC l werden die Bcgleitstoffe nicht verliarzt, 
sondern ais Nebenprodd. gewonnen. Aus 100 kg teehn. reinem Cymol wurden 77 kg 
chem. reines Cymol und 13 kg Nebenprodd. erhalten. (D. R. P. 494 005 Kl. 12o 
Tom 2/3. 1928, ausg. 20/3. 1930.) D e r s in .

Brysilka Ltd., England, und F. W. Schubert, England, Lufthaltige F&llbdder zur 
Herstellung von kiinstlicher Seide. Die Fallfl. wird bei gewóhnlicher Temp. durch ein 
Vakuum gefiihrt, um den in  der Fallfl. enthaltenen freien 0 2 zu entfernen. Danacli 
wird, unm ittelbar bevor das Fallbad in  die Spinnyorr. ein tritt, ein bestimm ter Betrag
0 2, der von der Starkę u. der Zahl der zu erspinnenden Faden abhangt, in  die Fallfl. 
wieder eingefiihrt. Eine geeignete Vorr. zur Durehfiihrung des Verf. wird beschrieben. 
W enn feinere Faden hergestellt werden, laBt man das Fallbad mehr 0 2 absorbieren, 
um eine zu schnell ablaufende Koagulation zu yermeiden. (E. P. 319 841 vom 4/7.
1928, ausg. 24/10.1929.) E n g e r o ff .

R. Spelling, Berlin-Griinau, Herstellung von Spinnfasern, Kunstseide, Stapel- 
faser u. dgl. (D. R. P. 494 785 Kl. 29b vom 11/5. 1928, ausg. 29/3. 1930. —  C. 1929.
II . 2846 [E. P. 311 368].) E n g e r o ff .

British Celanese Ltd., London, ubert. von: W. Whitehead und C. Dreyfus, 
Amerika, Hohlfdden aus Lósungen von Cellulosederivaten und Cellulose nach dem Nap- 
und Trockenspimwerfahren. Das Verspinnen wird so geleitet, daB zunachst eine lang- 
same Verfestigung einsetzt, auf die eine rascher ablaufende nachfolgt. Viscoselsgg. 
werden zunachst in ein wenig u. danach in ein mehr Siiure enthaltendes Bad gesponnen. 
Beim Trockenspinnverf. durchlaufen die Fiiden eine betrachtliche Strecke, bevor ihr 
Inneres die Temp. erreicht, die eine Verdampfung des Losungsm. bewirkt. (E. P. 
318 629 vom 5/9. 1929, Auszug yeroff. 30/10. 1929. Prior. 8/9. 1928.) E n g e r o ff .

British Celanese Ltd., London, ubert. von: W. Whitehead und C. Dreyfus, 
Amerika, Hohlfdden nach dem Nap- oder Trockenspinnverfaliren. Man arbeitet m it 
geringer Spinngeschwindigkeit, z. B. m it 0,025—0,15 m pro Min. (E. P. 318 632 vom 
5/9. 1929, Auszug yeroff. 30/10. 1929. Prior. 8/9. 1928.) E n g e r o ff .

J. C. Hartogs, Holland, Kunstliche Seide aus Yiscose. Man fiigt zur Yiscose in 
irgendeinem Stadium yor dem Verspinnen feinverteilten Schwefel in  Mengen von nicht 
mehr ais 0,8°/0, gegebenenfalls zusammon m it Schutzkolloiden. Man yerm indert auf 
diese Weise die korrodierende Wrkg. der Viscose auf die aus Eisen gefertigten Teile der 
Vorr. (E. P. 319 887 vom 20/8. 1928, ausg. 24/10. 1929.) E n g e r o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kunstliche Faden u. dgl., lier- 
gestdlt aus ungereifter Viscose, die aus ungereifter Alkalicellulose bereitet -wurde, von
3— 1 Denier u. weniger. Man verwendet ein Fallbad, das ein oder mehrere Ester, mehr- 
bas, anorgan. Sauren u. ein- oder mehrwertige aliphat. oder aromat. Alkohole enthalt. 
(E. P. 307 829 yom 1/3.1929, Auszug yeroff. 8/5. 1929. Prior. 14/3.1928.) E n g e r o ff .

E. H. Morse, Amerika, Herstellung von Filmen, Bandem, Faden aus Viscose. 
Der Film durchlauft eine angesauerte Fallfl., u. danach verd. Saure unter solchen Be- 
dingungen, daB die A ciditat zunimmt in  dem MaBe, m it dem die Behandlung fort- 
schreitet. Man benutzt z. B. ais erstes Koagulierbad eine schwach saure Lsg. von 
(NH4)2S 04, u. danach drei Regenerierungsbader m it steigendem Geh. an H 2S 0 4. (E. P. 
320161 yom 24/7.1928, ausg. 1/10. 1929.) E n g e r o f f .

British Enka Artificial Silk Co. Ltd., London, ubert. von: N. V. Nederlandsche 
Kunstzijdefabriek, Holland, Behandeln von Viscoseseidespinnkuchen. Die schiicllichen 
Gase werden aus dem Spinnkuehen entfernt, indem m an Luft oder andere unschadliche

• Gase durch die Spinnkuehen bei einer Temp. von 50° streichen laBt. Die Spinnkuehen 
kónnen in  einem Rahmen libereinander gcstellt werden, wenn man P latten , die in  der 
M itte eine Offnung besitzen, zwischen die einzelnen Kuchen legt. Der Rahm en wird 
in  einen Behalter gebracht u. oben abgedeckt. Durch eine Zuleitung im Boden des 
Behalters wird w., yorteilhaft Dampf enthaltende Luft zugefiihrt. Man kann die Be
handlung der Seide auch im  Spinntopf selbst yornehmen, sofern er einen Deckel- 
yerschluB u. eine Zufiihrungsleitung orhiilt. (E. P. 319 766 yom 5/9. 1929, Auszug 
yeroff. 20/11. 1929. Prior. 28/9. 1928.) E n g e r o f f .

Alphonse Verge, Frankreich, Entschwefeln von Fiscoseseide. Die Seide wird nicht 
ais Faden, sondern ais fertiges Gewebe entschwefelt, z. B. in einem Bad, das 10—15%
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Natrium thiocarbonat enthalt, u.-eine Temp. von 80—90° hat. (F. P. 678130 vom 
29/10. 1928, ausg. 19/3. 1930.) E n g e r o ff .

Courtaulds Ltd. und C. Diamond, England, Kiinstliche Faden und Filme aus 
Celluloseestem. Die W aschbestandigkeit dieser Gebilde wird erhoht, wenn man zu 
ihrer Bereitung organ. Ester der Kieselsdure, z. B. Methyl-, Athyl-, Butylsilicat oder 
Gemischo solcher, yerwendet. Man benutzt entweder Spinnlsgg., die diese Kieselsdure- 
ester enthalten, oder man behandelt die fertigen Gebilde m it z. B. alkoh. Lsgg. dieser 
Ester. (E. P. 317 936 vom 11/6. 1928, ausg. 19/9. 1929.) E n g e r o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kunsłseide aus Celluloseestem 
oder -athem nach dem Naft- oder Trockenspinnverfahren. Man ersetzt unm ittelbar nach 
der Fadenbldg. das Losungsm. durch ein Quellmittel, unterw irft den Gallertfaden 
einem DehnungsprozeB u. entfernt das Quellmittel aus dem Faden. (F. P. 677 663 
vom 1/7. 1929, ausg. 13/3. 1930. D. Prior. 17/7. 1928.) E n g e r o ff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Acelalseide hoher Kochbesłdndig- 
Iceit. Man yerwendet ais Ausgangsmaterial acetonlosliche Sekundaracetate, die m it 
verd. 70%ig. A. nur unvollstandig in  Lsg. gehen, besonders solche m it einem CH3C02H 
Geh. yon etwa 54—56%. (E. P. 319 014 vom 13/9. 1929, Auszug veróff. 6/11. 1929. 
Prior. 14/9. 1928.) E n g e r o ff .

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Deutschland, Gewinnung eines zur Hersłellung von 
Kupferoxydammoniakcelluloseldsungen besonders geeigneten basischen Kupfersulfats zur 
Hersłellung von Kunsłseide. (D. R. P. 494 839 KI. 29b vom 21/10. 1925, ausg. 28/3.
1930. — C. 1927.1. 1055 [E. P. 260 212].) E n g e r o ff .

Fernand-Louis Godet, Frankreich, Kunsłseide aus Niłrocellulose. Man bewerk- 
stelligt eine langsame, mindestens 2 Stdn. wahrende Nitrierung der Cellulose, u. be
handelt den Ester m it einem Gemisch yon Mineralsalzen, das yorzugsweise Aluminium- 
phosphat, Natriumammoniumphosphat, Phosphorsaure, gegebenenfalls auch Triphenyl- 
phosphat enthalt. Danach wird die M. in einem Gemisch yon A. u. A. gel. Die Lsg. 
wird filtriert u. nach dem Reifenlassen yersponnen. (F. P. 678126 yom 29/10. 1928, 
ausg. 19/3. 1930.) E n g e r o ff .

N. V. Fabriek van Chemische Producten, Holland, ubert. yon: J. N. El-
gersma, Kiinstliche Seide, Filme aus Acetylniłrocellulose. Man acetyliert unvollstandig 
nitrierte Cellulose m it H 2S 04 oder einem ihrer Deriyy. ais K atalysator. Nach beendeter 
Acetylierung entfernt man den UberschuB an Essigsaureanhydrid aus dem Acetylierungs- 
gemisch, z. B. durch Zugabe yon so viel W., ais erforderlich ist, um das Anhydrid in 
CH3C 02H uberzufubren. S ta tt W. kann man auch A. yerwenden. Das Gemisch iiber- 
laBt man der Ruhe, bis die H 2S 0 4 in der yeresterten Cellulose durch CH3C 02H  ersetzt 
ist, u. kann dann unm ittelbar danach yersponnen werden. Man kann die Acetylnitro- 
cellulose auch ausfallen, waschen, trocknen u. in LćSsungsmm. wieder auflosen. Das 
Yerf.-Prod. wird auch zur Herst. yon Celluloid u. Lacken yerwendet. (E. P. 317854 
yom 21/8. 1929, Auszug yeroff. 16/10. 1929. Prior. 24/8. 1928.) E n g e r o ff .

N. V. Fabriek van Chemische Producten, Holland, ubert. yon: J. N. Elgersma, 
Kiinstliche Seide aus Acetylniłrocellulose. Man acetyliert eine Nitrocellulose z. B. m it 
2,4%  N  (vgl. yorst. Ref.). Die uberschussige H 2S 04 wird durch Zugabe von Na-Acetat 
entfernt. Die aus solchen Spinnlsgg. bereitete Seide is t der aus primarer Acetylcellulose 
hergestellten uberlegen. Beliebige Abfallseide kann in den yerfahrensgemaB bereiteten 
Spinnlsgg. gel. werden. (E. P. 317 855 yom 21/8. 1929, Auszug yeroff. 16/10. 1929. 
Prior. 24/8. 1928.) E n g e r o ff .

Chemische Fabrik Stockhausen u. Co., Deutschland, Kiinstliche, Seide, ins
besondere aus regenerierłer Cellulose. Dio Biegsamkeit u. Festigkeit der Faden wird 
erhoht, wenn man die nach den E. PP. 293 480 u. 293 717 erhaltlichen Schwefelsaure-
Ol-, Fett- oder Fettsaureverbb. den Spinnbadern zufugt, oder wenn m an die fertigen 
Faden m it diesen Stoffen nachbehandelt. (E. P. 317 951 vom 3/7. 1928, ausg. 19/9.
1929.) E n g e r o ff .

British Celanese Ltd., London, ubert. yon: W. Whitehead und C. Dreyfus, 
Amerika, Vorrichłung zum Trockenspinnen von insbesondere CeUuloseaceiatlosungen. 
Die FM en werden auf dem Weg durch die Spinnzelle unterstutzt, um die Belastung 
des Fadens durch das Fadengewicht zu yerhiiten. Verwendet werden żu diesem Zweck 
Rollen u. Fadenfuhrer. (E. P. 317 630 yom 5/9. 1929, Auszug yeroff. 30/10. 1929. 
Prior. 8/9. 1928.) E n g e r o ff .

British Celanese Ltd., London, und W. I. Taylor, England, Vorrichtung zur 
Hersłellung kunstlicher Faden. Man bewerkstelligt das Ausspinnen der kunstlichen
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F&den, insbesondere beim Trockenspinnverf., in der Weise, daB man auf die Spinnduse 
ein Vakuum wirken lilCt, bis ein ununterbroohener Spinnvorgang erzielt ist. Man 
wischt liierbei die Diisenoberflache zweckmiiBig m it einem Tucli ab, das m it einem 
Losungsm. getrankt ist. Dio Vorr. wird im einzelnen beschrieben. (E. P. 380106 
vom 5/7. 1928, ausg. 31/10. 1929.) E n g e r o f f .

J. Brandwood, England, Yomchtung zum Behandeln von Kunslseidefaden nach 
dem Spinnen m it durchstrómenden Fliissigkeiten. Die Kunstseidefaden, die in Kuclien- 
form odor auf Spulen vorliegen, werden auf eine durchlochte Spule ais weiche, federndc 
Packung abgewickelt, u. danach m it FIL, z. B. m it Waschwassern, Entsehweflungsfll., 
Bleieh-, Farbę- oder sonstigen Badern behandelt. Die Fil. werden entweder in das 
Innere oder durch die auBore W andung der Fadenlagen strahlenfórmig gespritzt, so 
daB sich auf der Oberflache oder im  Inneren der Fadenwicklung keine FI. ansammelt. 
Die Faden konnen in  gleicher Weise auch m it Luft oder Gasen bearbeitet werden. 
(E-P. 320 025 vom 22/3. 1928, ausg. 31/10. 1929.) E n g e r o f f .

Britisli Celanese Ltd., London, iibert. von: W. Whitehead und C. Dreyfus, 
Amerika, Spinndiisen, dad. gek., daB die Austrittsoffnungen einen gezahnten, m it vor- 
stehenden Spitzen ausgebildeten Querschnitt aufweisen. (E. P. 318 631 vom 5/9.
1929, Auszug veroff. 30/10. 1929. Prior, 8/9. 1928.) E n g e r o ff .

Jacęiues Bruhl, Frankreich, Spinntdpfe, Spulen usw. fiir die Kunstseidenindustrie. 
Die Gegenstande, insbesondere die Wandę derselbcn, bestehen aus Schichten yon m it 
Kunstharz impragniortem Papier, die in  bekannter Weise unter Druck u. H itze in  die 
entsprechendo Form gepreBt werden. Zwecks groBerer chem. W iderstandsfahigkeit 
kann auch die oberste Lage aus Asbestpapier bestehen, gegebenenfalls auch samtliche 
Lagen. (F. P. 668 931 vom 19/5. 1928, ausg. 8/11. 1929.) Sa r r e .

Kalle & Co., Akt.-Ges-, Deutschland, Rohrenartige Korper aus Viscose. Nahtlose 
rohrenartige Korper aus Cellulose werden getrocknet, wahrend sie m it Luft oder einem 
inerten Gas aufgeblaht werden, so daB der trockeno, rohrenartige Korper eine groBere 
W eite besitzt, ais sie der nasse Korper hatte. Man kann erforderlichenfalls den Korper 
vor dem Trocknen m it Glycerin behandeln. (E. P. 319 771 vom 12/9. 1929, Auszug 
veroff. 20/11. 1929. Prior. 28/9. 1928.) ' E n g e r o ff .

Kalle & Co., Deutschland, Kapseln aus Gelluloseester, z. B. aus Celluloseaeetat, 
werden in  eine m it W. mischbare, n icht fluchtige FI., die auf Celluloseester n icht starker 
ąuellend w irkt ais W., getaucht. Man verwendet z. B. Glycerin yon 28° Bć., Polyglykol, 
Sorbit, Glycerinmonolactat oder Gemische solcher. Gegebenenfalls konnen die Kapseln 
auch in  eine yerd. wss. Lsg. des Impriigniorungsmittels oder in  eine wss. Salzlsg., von 
z. B. 30°/0 NaCl, u. danach in  das eigentliche Impriignierungsbad getaucht werden. 
Die nach dem Im pragnieren noch anhaftende FI. wird durch Schleudern entfernt. 
(E. P. 319 736 vom 12/9. 1929, Auszug veróff. 20/11.1929. Prior. 27/9. 1928.) E n g e r .

British Celanese Ltd., London, iibert. yon: W. Whitehead und C. Dreyfus, 
Amerika, Kunstslroh, kiinstliches Roflhaar aus Cellulosederivaten nach dem Troclcen- 
spinnverfahren. Man yerarbeitet hochkonz., harzhaltige Spinnlsgg. Die aus ihnen 
gesponnenen Faden halten das schwere eigene Fadengewieht aus. (E. P. 318 643 
vom 7/9. 1929, Auszug veróff. 30/10. 1929. Prior. 8/9. 1928.) E n g e r o ff .

American Machinę & Foundry Co., New Jersey, V. St. A., iibert. von: 
Edwin Potter Carpenter, Horley, England, Plastische transparente Massen aus Casein. 
Man yermengt 50 Pfund fein gepulyertes Casein m it 20 Gallonen schwach m it HCl 
angesauertem W., so daB man ein Casein von 10 Sauregraden erhalt, erhitzt das 
Gemiseh auf 140° F, wascht es m it 20— 100%ig. MgSOt-Lsg. aus, trocknet dann 
bei 105° F, pulvert das getrocknete Materiał, befeuchtet es m it W., laBt es einige 
Zeit stehen u. form t es unter Druck u. Hitze. (A. P. 1 740 573 vom 7/7. 1927, ausg. 
24/12. 1929.) Sa r r e .

N. V. Internationale Kunsthoorn-Octrooien Exploitatie Maatschappij, 
Holland, Gehdrtete Formstiicke aus Casein. Man befeuchtet Casein m it h. W., setzt 
gegebenenfalls Farbstoffe zu u. preBt ęlas Gemiseh zu P latten, die nach dem Trocknen 
durch nochmaliges Pressen die gewunschte Dichte der Endprodd. erhalten. Die 
P latten  werden darauf in Streifen zerschnitten u. aus diesen die Endprodd. gestanzt, 
die dann im Luftstrom grundlich getrocknet u. in iiblicher Weise gehartet werden. 
(F. P. 676359 vom 7/6. 1929, ausg. 21/2. 1930. Holi. Prior. 8/6. 1928.) Sa r r e .

Compagnie Franęaise D’Exploitation Des Procedes Plinatus, Frankreich, 
Kunsthorn aus Eiwcifistoffen, insbesondere aus Casein. Man befeuchtet Casein oder dgl. 
m it fliichtigen organ. Substanzen, die das Casein nicht losen, insbesondere m it A .,



3380 HXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1930. I.

oder m it ein- oder mehrwertigen Alkoholen, D eriw . von Alkoholen, wie Tiiioalkoholen, 
Athern, Estern usw. Dadureh wird der EiweiBstoff piast. u. laBt sich wie Celluloid 
formen. Hemamethyltetramin, Ga.mpher, Celluloseester, Harze, Ole, Farb- u. Fiillstoffo 
konnen zugcsctzt werden. (F. P. 668 741 vom 11/5. 1928, ausg. 6/11. 1929.) Sa r r e .

Gaspard Jakova-Merturi und Josepk-Alfred Poggioli, Frankreich, Weich- und 
Undurchdringlichmachcn von Gegenstdnden aus Casein-Formaldehyd oder Celluloseestem. 
Das Verf. ist das gleiche wio das des H auptpatents, m it dem Unterschied, daB dem 
1. Bad noch ca. 5°/0 Borax zugesetzt wird u. das 2. Bad aus Olein besteht, ferner, daB 
man, falls man nur das 1. Bad anwendet, eine Behandlung m it konz. MgCl2-Lsg. an- 
schlieBt. (F. P. 35131 vom 28/3. 1928, ausg. 3/12. 1929. Zus. zu F. P. 635637; 
C. 1928. II. 407.) T h ie l .

Meyrl M. Frost, Capae, V. St. A., Faserstoffhalłige Preflmassen. Man vermischt 
eine wss. Piilpe aus Zellstoff-, Lumpen-, Altpapier-, Hanf-, Jute- oder auch Asbest- 
fasern m it Harzseife, preBt die M. unter Druck in Formen, trocknet u. impragniert 
den Formkórper zwecks Wasserfestigkeit m it einem Gemisch von 60 Teilen Fichten- 
u. 40 Teilen Bananenol. (A. P. 1735 426 vom 20/8. 1927, ausg. 12/11. 1929.) Sa r r e .

Meyrl M. Frost, Capac, V. St. A., Faserstoffhalłige Preflmassen. A nstatt m it 
einem Olgemisch (vgl. A. P. 1 735 426; vorst. Ref.) impragniert man die faserhaltigen 
Formkórper m it einer Schmelze, die aus 6 Teilen S, 3 Teilen Harz u. 1 Teil Paraffin 
besteht. (A. P. 1 735 427 vom 20/8. 1927, ausg. 12/11. 1929.) Sa r r e .

Meyrl M. Frost, Capac, V. St. A., Faserstoffhalłige Preflmassen. Man impragniert 
die faserhaltigen Formkórper (vgl. A. PP. 1 735 426 u. 1 735 427; vorst. Reff.) m it
einer Schmelze, die aus 3 Teilen Schellack u. 1 Teil N a2BtOj besteht. (A. P. 1735 428
vom 20/8. 1927, ausg. 12/11. 1929.) Sa r r e .

Meyrl M. Frost, Capac, V. St. A., Faserstoffhalłige Preflmassen. Man ver- 
mischt eine wss. Piilpe aus Zellstoff-, Lumpen-, Altpapier-, Hanf-, Jute- oder auch 
Asbestfasern m it einer wss. Casei?i-Borax-Lsg., erhitzt das Gemisch u. preBt die M. 
in Formen. Nach dem Trocknen wird der Formkórper in ein Bad von CH„0 getaucht, 
um den Kórper wasserfest zu machen. (A. P. 1735429 vom 20/8. 1927, ausg. 12/11.
1929.) S a r r e .

G. Boyron, Compiegne, und H. Cliollat, Paris, Rohren, Membrane usw. aus 
plastischer Masse. Aus einer M., die zu 30—50 Teilen aus Glycerin, 40— 60 Teilen aus 
einer gelalinosen Substanz, wie Fisehleim, pflanzlicher Leim oder Gummi arabicum,
1—5 Teilen eines Bindemittels, wie Glucose oder Melasse, u. 10—15 Teilen W. besteht, 
stollt man Rohren usw. dar, die aus mehreren Schichten bestehen u. durch eingebettete 
Gaze, Drahtgewebe, Catgut, Zwirn usw. versteift sind. Die Prodd. konnen durch 
Zugabe von CH,,0 zu der M. oder auch durch wasserunempfindlichen Anstrich wasser
fest gemacht werden. (E.P. 309 978 vom 19/1. 1928, ausg. 16/5. 1929.) T h ie l .

Louis Schopper, Leipzig, Vorrichtung zum Prufen von Papierstoff m it einem 
das zu untersuchende Papierstoffwasser aufnehmendem GefaBe, das einen Siebboden 
besitzt, gegen den das GefiiB durch einen Ventilkegel abgesehlossen ist, dad. gek., 
daB der Ventilkegel (2) m it einer Hebevorr. verbunden ist, die ihm eine Bewegung 
erteilt, dereń A rt ausschlieBlieh durch mechan. Mittel bestimmt wird. — Da es sich 
herausgestellt hat, daB das Priifungsergebnis hauptsachlich davon abhangt, m it welcher 
Geschwindigkeit der Ventilkegel aus dem EinschiittgefaB bewegt wird, sollen, um 
Ungleiohheiten bei der Herausnahme des Ventils durch die H and zu vermeideft, mechan. 
Mittel angewendot werden. Die Unteranspriiche bringen Vorschlage zur Durchfiihrung 
der Yentilbewegug. (D. R. P. 494 459 KI. 421 yom 21/6. 1929, ausg. 22/3. 1930.) G ei.

[russ.] JeJim Issaakowitsch Frenkel, Bleiehen und Verarbeitung von Leinengewebe. Iwanowo- 
W osnessensk: Staatsverlag 1930. (168 S.) Rbl. 0.90.

X IX . Brennstoffe; T eerd estilla tion ; B eleuchtung; H eiznng.
D. J. W. Kreulen, Uber die Brennbarkeit von Koks. Es wird gezeigt, daB im 

Schachtofen ein schneller brennender Koks eine kleinere Yerbrennungszone u. eine 
hóhere Temp. liefert, ais ein weniger brennbarer. Die Brennbarkeit is’t  bedingt durch 
Faktorengruppen, die die in der Oberflacheneinheit entwickelte C 02-Menge, u. durch 
die Faktorengruppen, die die Zahl der an der Rk. sich beteiligenden Oberflachen- 
einheiten im Horizontaldurchschnitt bestimm t. Jede ha t wieder Unterabteilungen, 
wodurch die Best. der Brennbarkeit im Laboratorium auBerordentlich verwickelt wird,
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u. bisher niclit befriedigend gel. wurde. (Chem. Weekbl. 27. 229—30.12/4. 1930. R otter
dam, Lab. v. Brandstofen Olieonderzoek.) GROSZFELD.

C. Millberg, Neuzeiiliche Wassergasanlage. Es werden die Anlagen der B i l -
l i n g k a m  W o r k s  o f  S y n t k e t i c  A m m o n i a  a n d  N i t r a t e s  L t d .  i n  
E n g l a n d  besehrieben. Zahlreiche Abbildungen erlautern den Text. (Ind. chimiąue 
16. 670—75. Dez. 1929.) J u n g .

W. Graulich, Benoidgas. Die vortoilhafte Selbsterzeugung von Benoidgas 
iiberall da, wo gewerblichen oder industriollen Unternehmungen der AnschluB an  eine 
Steinkohlengasanstalt fehlt, wird erórtert. Es wird die Erzeugung des Benoidgases 
durch Beladen von L uft m it den Dampfen von Gasolin oder Bzn. sowie die A pparatur 
besehrieben. Gas u. App. sind der Firm a T h iem  u. T ow e, Halle, geschiitzt. Heiz- 
wert u. W irtschaftliehkeit des Gases wird durch Zusammenstellung der W erte in einer 
Tabellc veranschauhcht. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 269—70.25/3. 1930. Berlin.) J u n g .

B. G. Simek, Uber die Veranderungen der Kohlenmasse bei Erwarmen unter Druck. 
Vortrag iiber den heutigen Stand unseres Wissens. Eigene Verss. bei Erlńtzcn von 
nordbóhm. Braunkohle m it u. ohne W. bis 515°. (Chemicke Listy 24. 13—-15. 34—41. 
25/1. 1930.) Ma u t n er .

G. Kessel, Die Essigsduregewinnung bei der Holzverkohlung. An Stelle der friiheren
Arheitsweise uber das Ca-Acetat gewinnt man heute die Essigsaure direkt durch Losungs- 
mittel, z. B. A. nach B r e w s t e r , Athylacetat nach Me l l e , oder ein hochsd. Holzól 
nach S u i d a . Eine SuiD A -Fabrik wird von der Forest Products Chemical Co. bei 
Memphis betrieben, dereń Arbeitsweise kurz geschildert wird. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 
177. 25/2. 1930. Berlin-Kópenick.) Gr o s z f e l d .

D. J. W. Kreulen, Die Bestimmung des Gehalies an fliichtigen Stoffen in  Sleinkohle
nach der Normalmethode m it einem neuen, einem alten Platin- und einem Nickeltiegel. 
Bei einem neuen u. einem alten Pt-Tiegel wurde ein Unterschied von 1%  festgestellt; 
der neue Tiegel liefert den hóchsten W ert, was auf seine Obcrflaehenbeschaffenheit 
zuriiekgefuhrt wird. Beim Ni-Tiegel lag der W ert zwischen beiden, aber mehr in der 
Nahe des neuen Tiegels. Der erhaltene Koks hatte im Ni-Tiegel den hóchsten 
Schwellungsgrad. In  Betrieben, in  denen die Best. der Koksausbeute nur ausnahms- 
weise vorgenommen wird, is t die Verwendung eines Ni-Tiegels gestattet, wenn die 
weiter vorgesehriebenen Normalbedingungen eingehalten werden. (Chem. Weekbl. 27. 
227—29. 12/4. 1930. Rotterdam , Lab. voor Brandstofen Olieonderzoek „Gliick- 
auf“ .) __________________  Gr o szfeld .

Gustav Hilger, Gleiwitz, Verfahren zur Stiickigmachung von bituminosen Brenn- 
stoffen durch Behandeln m it Wasserstoff unter Druck u. bei erhóhter Temp., dad. gek., 
daB die Hydrierung der Kohle so geleitet wird, daB nicht dunnfl. KW-stoffe entstehen, 
sondern daB in dem Augenbliek, in dem ein Teil der Kohle, der ais Bindemittel fiir die 
Brikettierung ausreichend ist, in pec&artige. M. umgewandelt ist, die Wasserstoff- 
zufiihrung eingestellt wird, worauf das Brikettiergut in bekannter Weise verpreBt 
wird. — Da sich bei dem Verf. Knallgas bildet, laBt man das Brikettiergut, bevor es 
m it dem H„ in Beruhrung kommt, einen m it einem Schutzgas, z. B. N 2, gefiillten Be- 
halter durchwandern oder man ordnet uber dem Brikettiergut eine jV2-Atmosphare 
an. Man kann die Kohle auch, vor der Beruhrung m it dem H v  eine Einrichtung durch
wandern lassen, durch welche der OO,,- u. 0„-Gch. ausgetrieben wird. Die Abgase dieser 
Ofeneinrichtung kónnen unm ittelbar zu ihrer Erwarmung dienen. (D. R. P. 494085 
KI. lOb Tom 3/9. 1926, ausg. 18/3. 1930.) D e r s in .

H. M. Robertson, Ohio, V. St. A., Scliwelung fester Brennstoffe. Man erhitzt
Abfalllcolde oder Briketts auf Karren, dio durch einen, in mehrere Yerschicden h. (500°, 
1000°, 800°, 300° F) Kammern unterteilten Tunnelofen hindurchgefuhrt werden. Die 
letzte Kammer dient ais Kuhlkammer, hier kann Dampf eingeblasen werden. Man 
erhalt Oase, Teer u. Koks. (E. P. 317066 vom 23/1. 1929, Auszug veroff. 2/10. 1929. 
Prior. 10/8. 1928.) D e r s in .

D. de Nagy, Verkokung von Kohle. Kohle wird um ein Ableitungsrohr herum in  
Meilerform auf einer H erdplatte aufgestapelt, wahrend im Innern in der Nahe des 
Ableitungsrohres //oZzstiicko gelagert sind, durch dereń Entziindung der Meiler in  
Brand gebracht wird. Gegen L uftzu tritt wird der brennende Meiler m it /Is&estetucken 
abgedeckt. Der Teer wird in unter der H erdplatte befindlichen W.-gekuhlten K am m em  
gesammelt, wahrend die Gase durch das eingesetzte Rolir abgeleitet werden. (E. P. 
316 466 vom 11/9. 1928, ausg. 22/8.1929.) D e r s in .
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International Bitumenoil Corp., New York, Tieftemperatwmerkokwng. Die Er- 
hitzung erfolgt in einor rotierenden, von auBen durch Gosbrcnner beheizten leicht 
geneigt angeordneten Retorte, die durch Anordnung der Heizkanale in yerschicden 
heiBc Zonen unterteilt ist. Langs der Retorte an dereń Innenseite gefiilirte Rippen 
sollen dio Durchmischung begiinstigen. An der Aufgabeseite in  dom kalteren Teil 
werden durch ein bis etwa zur M itte der Retorto ragendes Rohr h. Verbrennungs- 
abgase, gegebenenfalls unter Zusatz regelbaror Mengen Luft, eingeblasen, so daB die 
W.-Diimpfo u. Leichtole an der Aufgabeseite ausgetrieben werden, wahrend an der 
Entnahmescite, wo der Koks kontinuierlich durch eine A rt K ettenrost ausgetragen 
wird, Dampf eingeblasen wird u. ebenfalls Teerdampfe abgezogen werden. Beide ge- 
wonnenen Teersorten werden getrennt einer Kondensation zugefuhrt. (E. P . 323 523 
Tom 30/7. 1928, ausg. 30/1. 1930. F. P. 672 536 vom 4/4. 1929, ausg. 30/12.
1929.) D e r s in .

L. C. Karrick, V. St. A., Gaserzeugung durch Verkoken fester Brennstoffe. Das 
Verf. wird in 3 Stufen ausgoubt. Staubfórmige Kohle wird in einer Schlange durch 
einen h. Raum gefiihrt u. dabei entgast. Aus einer Vorr. werden der Kohle Motall- 
stiicke zugesetzt, um die Oberflacho des Heizrohres rein zu halten. In  einer Vorr. 
nach A rt einer Zentrifuge werden Gos, Koks u. Asche geschieden u. das h. Gas in  einer 
Kuhlschlangc, dio m it W. zwecks Dampfentw. berieselt wird, gekuhlt, worauf Teer 
u. N H 3-W. in einem Sumpf abgeschieden werden. Der entwickelte Dampf dient dazu, 
in einer zweiten ahnlichen Vorr. Staubkohle zu entgasen, worauf eine Scheidung von 
h. Gas u. Koks wio oben erfolgt, die h. Gase jedoch direkt in  einen senkrechten Ofen 
gefiihrt werden, wo sio zur Entgasung weiterer Kohle dionen. (E. P. 322 765 vom 
7/7. 1928, ausg. 9/1. 1930.) D e r s in .

Pierre Plantinga, Cleveland, Ohio, V. St. A., VerfaJiren und Apparatur zum 
Destillieren von kohlenstoffhalligen Materialien. Das Verf. betrifft die Verkokung oder 
Dest. von Kohlen, Olscliiefer u. ahnlichen Substanzen, u. beruht auf der Durchfiihrung 
dieser Prozesse in 2 Stufen in 2 direkt miteinander verbundenen Kammern, einer Hilfs- 
u. einor Hauptkammer, indem die Erhitzung einmal durch Uberleiten h. inerter Gase 
im  Gegenstrom u. Kreislauf, die nach jedem Durchgange in einer auBeren Vorr. erneut 
erhitzt werden, u. ein anderes Mai von auBen erfolgt. Dio Reihenfolge der Erhitzungs- 
arten kann variiert werden. Verf. u. App. werden durch Zeichnungen naher veranschau- 
licht. (A. P. 1738 202 vom 26/4. 1924, ausg. 3/12. 1929.) R. H e r b st .

Continentale ,,L. &N.“ Kohlendestillation A. G., Berlin, Reinigung vcm 
Dcstillationsgasen. Bei der Dest. von Kohlen, enthalten die Gase groBo Mengen von 
Flugstaub. Dieser Staub wird nun auf einfache Weise so abgeschieden, daB m an die 
Innenwande des Staubabscheiders m it Fil. benetzt. Sobald die Staubteilchen m it den 
W anden in  Beriihrung kommen, schlagen sie sich nieder u. werden von der FI. ab- 
gefiihrt. Ais FI. kann man z. B. Teere verwenden. (Ung.P. 96 394 vom 16/4. 1928. 
ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 27/9. 1927.) G. KÓNIG.

B. Mory, Budapest, Verfahren und Apparat zur Gewinnung von wertvollen Sioffen 
aus Kohlendestillationsabwdssem, dad. gek., daB m an dio Dest.-Abwasser iiber einen 
W armeaustauscher u. kleine Abdampfkolonne leitet u. so die restlichen wertvollen 
Anteile aus den Abwassern gowinnt (Zeichnung). (Ung.P. 97779 vom 28/8. 1928, 
ausg. 1/7. 1929. Zus. zu Ung. P . 95 688.) G. KÓNIG.

Asphalt Cold Mix (1925) Ltd., London (Erfinder: H. A. Mac Kay), Herstellung 
hituminóser Emulsionen. W. enthaltende bituminóse Emulsionen erhalt m an durch 
Schmelzen eines bituminósen Prod., dem man danach unter Umriihren 2— 10% eines 
Emulsionsbildners zugibt, bestehend aus sulfonierten fetten Olen, z. B. Ricinusól 
oder Lebertran, m it oder ohne geringe Mengen von Fettsauren. Hiernaeh fiigt man 
w. m it W. vord. Alkalilsg. zu. (Schwed. P. 64738 vom 5/3. 1925, ausg. 13/3. 1928.
E. Prior. 8/4. 1924.) D r ew s .

Union Chimique Belge S- A., Belgien, Goudronemulsion fiir  Strafienbau. Man 
unterwirft gewohnhchen Olgoudron einer fraktionierten Dest., um  aus ihm eine gewdsse 
Menge leichte Ole, wie z. B. Naphtlialin, abzutrennen. Der Riickstand wird m it Seife 
u. Schutzkolloiden, wie Harzen, EiweiBstoffen, Starkę, emulsioniert. (F. P. 678 294 
vom 11/7. 1929, ausg. 20/3. 1930.) E n g e r o f f .

Marcel Hippolyte Hue, Frankreich, Koks. Abfall oder Staub von Anthracit 
oder anderer Kohle wird m it einem Bindemittel, bestehend aus Petroleumpech, Brennol 
u. einem vegetabil. Ol, vermischt, in R etorten bei 1200° gebrannt, der Koks gemahlen, 
erneut mit dem Bindemittel versetzt, in  Formen gepreBt u. erneut bei 300—400° etwa
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1,5 Stdn. in Ofen erhitzt. Von einem Bindemittel, das aus 65% Pech, 24% Brennól, 
6%  Baumwollsamenól u. 5%  W. besteht, setzt m an 5—25% zu der Kohle u. misęht 
bei 60°. (E. P. 322713 vom 8/4. 1929, ausg. 2/1. 1930. F. P. 671634 vom 18/3.“
1929, ausg. 16/12. 1929.) D eesi\  •

L. Liais, Paris, Brennstoff. Staubfórmige Kohle oder Koks wird getrocknet ''u, 
darauf m it Steinkohlenteerpech gemischt u. crhitzt, wodurch die Poren gesclilossen' 
werden. Dabei kann eine geringe Menge NaH C 03 in Form einer Emulsion zugesetzt 
werden. Man kann noch Petroleumruckstdnde oder Teerdle zusetzen. (E. P. 316 389
yom 21/6. 1928, ausg. 22/8. 1929.) D e r s in .

L. C. Karrick, V. St. A., Fester Brennstoff. Der nach dem Verf. des Haupt- 
patents hergestelite aktivierte u. trocken gelóschte Koks wird m it solchen Stoffen 
getrankt, die die rauehlose Verbrennung begiinstigen, farbiges Licht oder einen be- 
stimmten Geruch geben, z. B. m it Lsgg. von Nilraten oder Chloraten, Metallsalzen 
wie CuCl2 oder Kiefern- oder Gederól. (E. P. 321 969 vom 10/8. 1928, ausg. 19/12.
1929. Zus. zu E. P. 261362; C. 1927. I. 1394.) D e r s in .

F. Lloyd, R. V. Wheeler und A. P. Pehrson, Sheffield, England, Herstellung 
eines rauchlosen Brennstoffs. Man erhitzt bituminose Kohle auf 250—365° je  nach 
dem C-Geh. der Kohle. Man erhitzt z. B. eine Kohle m it 85% C auf 290—330° 3 bis
4 Stdn. lang. (E. P. 324 386 vom 23/10. 1928, ausg. 20/2. 1930.) D e r s in .

Henri Dupuy, Frankreich, Heizmaterial. Zerkleinerte Mager- u. Fettkóhle werden 
m it W. angeteigt u. danach geformt. Alsdann erfolgt die Erhitzung m it uberhitztem 
W.-Dampf, wobei das W. verdam pft u. in den Kreislauf des iiberhitzten Dampfes m it 
eingefuhrt wird, wiihrend die Fettkóhle bituminose Stoffe abscheidet, die ais Binde- 
m ittel wirken. (F. P. 34 875 vom 19/1. 1928, ausg. 11/10. 1929. Zus. zu F. P. 564490;
C. 1924. II. 2309.) R. H e r b s t .

Rheinisch-Westfalisches Elektrizitatswerk A.-Gr., Knapsack, Koln (Erfinder: 
Hans Gruber, Venedig), Verfdhren zum Verflilssigen und Loslichmachen von Cellulose, 
Holz und Kohlen, dad. gek., daB ais Mittel zum Verfliissigen u. Loslichmachen Phenolate 
oder Gemische verschiedener Phenolate benutzt werden, wobei man das M ittel bei 
erhóhter Tem peratur u., wenn der Yorgang beschleunigt worden soli, bei erhóhtem 
Druck einwirken laCt. — Es soli in einem Arbeitsgang eine vóllige Losung der Kohle 
erzielt werden. Man erhitzt z. B. 200 g trockene rhein. Braunkolile m it Kaliumphenolat, 
das durch Umsetzung von 200 g Phenol m it 119 g KOH  erhalten wurde, 6 Stdn. im 
Autoklaven bei 180° u. 10 a t Druck. Nach dem Erkalten erhalt m an eine piast. M., 
die bei 70° dickfl. wird u. in W. u. Aceton vóllig I. ist, sich stufenweise bromieren u. 
nitrieren liiflt. Mit CU u. C02 entsteht eine Fallung, beim EingieCen des in  W. gel. 
Prod. in verdiinnte Essigsdure entsteht eine Fallung, die 11. in  Aceton, Amylalkohol, 
Benzaldehyd, Formaldehyd, Anilin , Pyridin  ist. Das Rk.-Prod. laBt sich m it Form
aldehyd zu einer festen M. kondensieren. (D. R. P. 493 687 KI. 12o vom 10/5. 1927, 
ausg. 11/3. 1930.) D e r s in .

Vindevogel et Cie., Frankreich, Katalytische Herstellung fliissiger Brennstoffe. 
Destillationsgase von KW-stoffolen, der Braunkohle, von Olschiefer oder Holz, die von 
W.-Dampf, H 2S u .  ungesatt. Yerbb., wie Athylen, Acetylen u. a., befreit worden sind, 
werden der Einw. eines Katalysators, bestehend aus einem Doppelsulfat des Ce u. Co, 
in Lsg. oder festem Zustande bei ca. 80° ausgesetzt. Der erhaltene fl. KW-stoff hat 
folgende Eigg.: D .15 0,780, Kp. 60°, farblos, geeignet fur die Verbrennung in Explosions- 
motoren. (F. P. 664996 vom 14/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) R. H e r b s t .

Standard Development Co., New York, Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 
durch Behandlung von Kohle oder Koks in fein gemahlenem Zustande eyent. zu
sammen m it KW-stoffólen m it Wasserstoff bei 700—1000° F  u. 50— 200 a t  in Ggw. 
von Katalysatoren, wie Cr- oder Mo-Oxyden. (E. P. 296 536 vom 8/8. 1927, ausg. 
27/9.1928.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von aromatischm 
Kohlenwasserstoffen. Man leitet GHt , C2He oder Gemische dieser zusammen m it 
ungesatt., besonders olefin. KW-stoffen, oder hóheren Homologen der Paraffinserie, 
aueh in  Ggw. von H„ bei erhóhter Temp. u. unter gewóhnlichem D ruck iiber K a ta 
lysatoren, die Carbonate, Oxyde, Hydroxyde oder Salze des M g  u. Be allein oder in 
Mischung m it Verbb. der alkal. Erden, Se, Te, Th-Yerbb., akt. Kohle, S i0 2, Bimsstein 
oder Glanzkohle oder metali, Al, Na-Borat, Al-Borat, BaC 03, gefiillt auf Diatomeen- 
erde, poróse Kohle oder BaO, enthalten konnen. Die Rk.-Temp. liegt bei 500— 900°, das 
Gas soli so zusammengesetzt sein, daB das Verhaltnis des m it H 2 verbundenen C zum

215*
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freien oder gebundenen Ho groBer ais im CH., ist. Man lcitet z. B. Schicelgas, das 
6,3%  C 02, 12,6% schwere KW-stoffe CnHm, 4,6%  CO, 11,2% H 2, 53,4% CH, u.
11,9% N„ bei 600—700° durch ein m it granuliertem MgC03 oder akt. SiO„ gefiilltes 
Quarz- oder Porzellanrohr. Durch Abkiihlung erhalt man eine FL, die zu 40— 45% 
aus Rolibenzol besteht. An Stelle von Schwelgas kann man auch Olgas ver\venden. 
(E. P. 311899 vom 10/4. 1928, ausg. 13/6. 1929. Zus. zu E. P. 258608; C. 1928. 
1. 621.) D e rs in .

Anglo-Persian Oil Co. Ltd., Albert Ernest Dunstan, London, und Richard 
Vernon Wheeler, Sheffield, Spalten ton Paraffinkohlenwasserstoffen zwecks Herstellung 
aromatischer Kohlenwasserstoffe. Gasfórmige KW-stoffe wie Naturgas, Crackgas, Schwelgas, 
Kokereigas, werden schnell auf etwa 650—975° erhitzt u. plótzlich abgekiihlt, so daB die 
Bldg. von freiem C verringert wird. W.-Dampf kann besonders in uberhitzter Form 
dem Gas beim E in tritt in das Rk.-Rohr zugesetzt werden. Die beste Rk.-Temp. liegt 
fiir 67/., bei 950°, C J I&: bei 800—900°, Propan: bei 750—850°, Butan : bei 700—800° u. 
Pentan-, bei 650—750° C. Wenn das Gas H 2S enthalt, so wird dieser in  elementaren
S durch Teiloxydation m it L uft oder S 0 2 bei 250—300° iibergefuhrt u. vor der Rk. 
zusammen m it kondensierbaren KW-stoffcn abgeschieden. Die Yorr. besteht im 
wesentlichen aus einem Vorerhitzer, den eigentliehen, m it feuerfesten Stoffen aus- 
gekleideten Spaltrohren u. Expasionskammern, die wesentlich groBer im Durehmesser 
sind, so daB plotzliche Ausdehnung u. Abkiihlung erfolgt (3 Abbildungen). Aus 28 cbm 
Gas m it D. 1,69 (Luft =  1) erhalt m an bei 800° un ter Zusatz von 25 Vol.-%  Dampf
6,6 Liter Leichtól (D.16 0,875) m it einem Endsiedepunkt von 140°, 2,5 L iter Teer 
(D.16 1,09), 71 cbm Gas (D. 0,5) u. 4 kg C. Von dem gewonnenen Leichtól siedeten 
80%  zwischen 79,5 u. 85°, der Teei enthielt 15—30%  aromat., unter 150° sdd. Verbb. 
(E. P. 309 455 vom 8/10. 1927, ausg. 9/5.1929. F. P. 658 348 vom 13/7.1928, 
ausg. 15/6. 1929. E. Prior. 8/10. 1927.) D e r s in .

Franz Fischer und Helmuth Pichler, Miilheim a. Rh., Herstellung aromatischer 
und ungesattigter Kohlenwasserstoffe aus Methan durch Erhitzen auf Tempp. >  1000° 
u. n icht langor ais 1 Sek. Man erhitzt z. B. CHi auf 1000—1100° etwa 1/6—1/20 Sek. 
lang u. erhalt Bzl. u. andere aromat. KW-stoffe. An Stelle von reinem CHt  kann man 
auch Koksofengas yerwenden u. bei gewóhnlichem oder vermindertem Druck arbeiten. 
Der abgespaltene H2 kann m it CO oder C02 in Ggw. von K atalysatoren n ie  N i  in  GHt 
zuriickverwandelt werden oder zu katalyt. Hydrierungen dienen. (E. P. 316126 vom 
14/12. 1928, Auszug veróff. 18/9. 1929. Prior. 23/7. 1928.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., iibert. von: Paul Herold 
und Hellmuth Langheinrich, Neurossen, Herstellung sauerstofflialtiger organischer 
Verbindungen aus Kohlenoxyden und Wasserstoff. Ais K atalysator soli fein verteiltes 

Fe m it etwa 0,75% Alkali dienen, dabei kann auch Cu zugesetzt werden. Man erhalt 
feste, gelbbraune, liarzartige Prodd. neben Paraffin, wss. Alkoliolen, Sduren u . COt . 
Beispiel: Fe(OH)3, durch Fallen m it NH3 hergestellt, wird bei 350° getrocknet u. m it
0,75% KOH  impragniert. Der getrocknete Katalysator wird bei 350° m it / / ,  36 Stdn. 
lang reduziert, darauf wird ein Gemisch von 40%  CO u. 60% #2 bei 200° u. unter 
gewóhnlichem Druck dariiber geleitet. Man erhalt ein gelbgriines, festes Prod., das 
2,2% 0 2 enthalt u. von 54—57° schmilzt, ferner ein gelbbraunes Ol m it 17,8% Ó2 u.
D. 0,767 u. eine wss. Lsg. m it stark  saurer Rk., die fliichtige organ. Sauren enthalt. 
(A. P. 1743 214 vom 8/11. 1927, ausg. 14/1. 1930. D. Prior. 15/11. 1926.) D e r s in .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, W. R. Tate und H. P. Stephen
son, Norton-on-Tees, Druckhydrierung ton Kohle u. dgl. Die zur Druckhydrierung 
bestimmte Kohlepasto wird in einer Mischvorr. aus fl. Pasteól, Kohle u. Katalysator 
zu einer diinnen Suspension zusammengemischt u. in dieser Form durch eine Heiz- 
vorr. hindurch in ein AbsatzgefaB gepumpt, wo sich die Suspension in eine dicke 
Pastę, die von einer Presse durch eine weitere Heizvorr. zum Hochdruckofen gedriickt 
wird, u. in eine diinne Pastę getrennt wird, die dem Behalter fur Pasteól vor der Misch- 
vorr. wieder zugefuhrt wird. (E. P. 322 917 vom 31/12. 1928, ausg. 9/1. 1930.) D e r S.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Druckhydrierung ton  Kohle- 
suspensionen, Teeren, Mineralolen u. dgl. durch Behandlung m it H„ in fl. Phase bei 
hoher Temp. u. hohem Druck >  30 at, gegebenenfalls in Ggw. von K atalysatoren 
unter solehen Bedingungen, daB sich keine schadlichen Verdickungen bilden, daB der 
H2 gleichmaBig in  der ganzen M. verteilt wird u. daB die Rk.-Stoffe gleichmaBig in  
die Rk. ein- u. ausgefiihrt werden. ZweckmaBig arbeitet m an in einem senkrechten 
Rk.-Ofen, indem man den H„ unter einem viel hoheren Druck eintreten laBt, ais er
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im Rk.-GefiŁB lierrsoht. Dazu dionen gelochto P latten  oder Diisen, die ais Injektor 
wirken u. in der M. Wirbel erzeugen. Man kann auch Ruhrer yerwenden, die aus Diisen 
den H 2 ausstrómen lassen. Die fl. M. kann auch in  Zirkulation entweder innerhalb 
des Rk.-GefaCes oder unter Kreislauf fuhrung yersetzt werden, wozu Pumpen der 
verschiedensten Systome dienen kónnen. Bei der Verwendung der K atalysatoren yer
wendet man diese in  fein yerteiltem oder kolloidalem Zustande. Das Umriihren kann 
ferner durch Spiralen oder Bagger gesehehen, so daB sich keine festen Teile am Boden 
festsetzen kónnen. Die Rk.-Prodd. werden in Dampfform m it den Hydriergasen aus 
der Rk.-Kammer abgefuhrt, u. nach Kondensation der wertyollen Bestandteile wird 
das Gas im Kreislauf zuriickgefuhrt (4 Abbildungen). (F. P. 666 683 vom 30/10.
1928, ausg. 4/10. 1929. D. Prior. 12/11. 1927. Aust. P. 17 320/28 yom 11/12. 1928, 
ausg. 20/8. 1929.) De r s in .

Societe Internationale des Combustibles Liąuides, Luxemburg, Verfliissigung 
von Kohle durch Hochdruckhydrierung. An Stelle der bisher benutzten, schwach alkal. 
Lamingschen oder Luxmasse soli ein Gemisch treten, das 75—60% Fe20 a u. 25— 40% 
N a2C03 enthalt. Dadurch soli der n icht umzuwandelnde Rest yerringert werden. 
Man erhitzt z. B. ein Gemisch von 140 g Gasflammkohle m it 70 g Teeról 1 Stde. auf 
470° unter Zusatz von 10 g Luxmasse u. unter 100 a t # 2-Druck. Es blieben 10% 
der Kohle unangegriffen. Setzt man jedoch an Stelle der Lusmasse 10 g eines Ge- 
misches von 70% Fe(OH)3 u. 30% N a2C03, so ha t man nur 5%  Restkohle. Zwei 
weitere Beispiele. (F. P. 667993 vom 25/1. 1929, ausg. 25/10. 1929. D. Prior. 11/7.
1928.) D e r s in .

Deutsche Bergin-Akt.-Ges. fiir Kohle- und Erdolchemie, Heidelberg (Er- 
finder: Arno Debo, Heidelberg), Verfahren zur kontinuierlichen Gewinnung von Ol 
aus Kohle. (D. R. P. 494 213 KI. 12° vom 31/7. 1926, ausg. 20/3. 1930. — 0 . 1928.
I .  1346 [F. P . 630 324].) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Aufarbeitung der gasfórmigen
Produkte der Kolilehydrierung. Die Prodd. der Hydrierung von Kolilen, Teeren, Mineral- 
olen u. dgl. werden unter Druck kondensiert u. durch fraktionierte Entspannung in 
yerschiedene Stoffe zerlegt. Der zuerst erhaitene H 2 kann von KW-stoffen durch therm. 
Zers. oder durch Behandlung m it Dampf, C02 u. dgl. in  Ggw. von Katalysatoren wie 
Fe, N i  bei 500—1200° befreit u. erneut zur Hydrierung yerwendet werden. Die bei 
weiterer Entspannung yergasten Pentane, Propane, Butane kónnen durch Tiefkuhlung 
u. Kompression yerdichtet werden. Es kónnen auch Lósungsmm. oder Adsorbentien 
fiir die weitere Scheidung der Rk.-Prodd. yerwendet werden. Der I I2 kann auch zur 
Abscheidung von II„S u. KW-stoffen gewaschen werden. Man leitet z. B. das Gas 
durch einen m it Raschigringen gefullten Hochdruckturm im Gegenstrom zu Mittelol, 
das der fraktionierten Entspannung unterworfen u. im Kreislauf benutzt wird. (E. P.
322 734 vom 3/9.1928, ausg. 9/1. 1930.) D e r s in .

Deutsche Bergin-Akt.-Ges. fiir Kohle- und Erdolchemie, Heidelberg (Er- 
finder: Max Hofsass, Bussum, Holland), Verfahren zur Abscheidung von unloslichen 
Beimengungen aus dem Ablauf der Kohle-Berginisierung. (D. R. P. 494 214 KI. 12o 
yom 20/2. 1927, ausg. 20/3. 1930. — C. 1928. I I  1641 [F. P. 639 240].) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Eztraktion von Olen am  
bituminosen Stoffen oder Kohledruckhydrierungsruckstanden m ittels von 80— 150° sdd. 
Kohlehydrierungsolen. Der Geh. an aromat. KW-stoffen kann durch katalyt. De- 
hydrierung oder durch ausschlieBliche Verwendung der S 0 2-Extrakte dieser Cle erhoht 
werden, auch kann man sie m it Alkoholen, Ketonen, Terpentinol, halogenierten K W - 
stoffen u. anderen Verdunnungs- u. Lósungsmm. mischen. Man behandelt z. B. einen 
40%  fest© Stoffe enthaltenden Riickstand der Druckhydrierung von Braunkohle im 
Gegenstrom bei 80—100° m it der gleiehen Menge eines zwischen 80 u. 150° siedenden 
Oles, das durch Behandlung von Braunkohlehydrierungsól m it strómendem H 2 bei 
<300° unter Druck erhalten wurde. (E. P. 322749 vom 6/9. 1928, ausg. 9/1.1930.) D e r s .

J. W. Vernon, Wolverhampton, Gasreinigung. Dampfe oder Gase, die Schwefel 
oder Schwefelverbb. enthalten, werden durch Waschen in einem Spruhregen einer min
destens 82%ig. H 2S 04 gereinigt. Die Saure u. restliche Schwefelyerbb. werden durch 
Waschen m it W. entfernt. Aus der Saure wird S abfiltriert u. die Saure zu em eutem 
Gebrauch konz. (E. P. 314187 yom 16/5. 1928, ausg. 18/7. 1929.) J ohow .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler 
tm d Eduard Linckh, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung brennbarer 
Gase nach D. R. P . 437 970, dad. gek., daB die Yergasungsmittel durch eine oder
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wenige groBe Óffnungen in den Gaserzeuger m it so groBer Gescłiwindigkeit ein- 
gefiihrt werden, daB.die Schlacke sehmilzt u. fl. abgezogen werden kann. (D. R. P. 
494 240 KI. 24c vom 25/1. 1927, ausg. 20/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 437970; C. 1927.
1. 1003.) D e rs in .

Pier Process Corp., Aurora, Illinois, iibert. von: Willis I. Murdock, Joliet, 
Edgar E. Lungren, Aurora, Illinois, und Owen B. Evans, Philadelphia, Pcnnsyl- 
yanien, V. St. A., Gaserzeuger. An der Hand von Zeiehnungen wird ein Gaserzeuger 
fiir Wassergas oder Generatorgas von rechteckigem oder ovalem Querschnitt beschrieben, 
in  dem die Bk. sich gleichmaBig durch das feste Kohlematerial erstreckt, das dem Durch - 
tr i t t  der eingeblasenen Luft u. des eingeblasenen Dampfes gleiehfórmigen W iderstand 
bietet. (A. P. 1743724 vom 2/5. 1925, ausg. 14/1. 1930.) R . H e r b st .

fidouard Urbain, Frankreich, Gleichzeitige Gewinnung von Wassergas, Phosphor- 
siiure und Zement. Die im elektr. Ofen aus Al-haltigem Phosphat u. Kolile gemafi 
H auptpatent orhaltenen Gase werden nach Zufiigung yon W.-Dampf u. einer Halogen- 
wasserstoffsaure bei ca. 1000° durch eine Schicht amorpher, poroser Kolile geleitet. 
Die Aktivitiit der Kohle ist nach der Operation eine derartige, daB dio Kohle ais Ad- 
sorplions- u. Entfarbungskohle weitere Verwendung finden kann. (F. P. 34556 vom 
20/10. 1927, ausg. 9/9. 1929. Zus. zu F. P. 639412; C. 1928. II. 1289.) B. H e r b s t .

Williams Oil-O-Matic Heating Corp., V. St. A., Herstellung yon Olgas, das eine 
dem Wassergas iiknliche Zus. hat. Man bliist ein Gemiseh von Ol und W. m it Luft 
unter Druck auf eine M. von feuerfestem Materiał u. reduziert die Luftzufuhr, sobald 
die feuerfeste M. auf WeiBglut erhitzt ist. (E. P. 322733 vom 10/8. 1928, ausg. 9/1.
1930.) D e r s in .

Y. Mercier, Paris, Herstellung von Acetylen durch Spaltung von Kohlemvasser- 
stoffen in einem elektrischen Ofen. Man behandelt Mineralnie, Teere u. dgl. in einem 
Ofen, der ein Elektrodenpaar enthalt, von denen die eine hohl ausgebildet ist u. in 
einer kon. Yertiefung endet, in die die andere yerschiebbare m it einer kon. Spitze 
yersehene Elektrode eingesetzt ist. Zwischen beiden Elektroden brennt der Licht- 
bogen, durch dio hohle Elektrode wird das Ol zugeleitet. Man erhalt C2H„ u. II2. 
(E. P. 316 352 yom 20/4. 1928, ausg. 22/8. 1929.) De r s in .

J. Bethenod, Paris, Spaltung von Kohlenicasserstoffen und Erzeugung von Acetylen. 
Petroleum u. Teeról werden durch mittels elektr. Stromes auf Tempp. >  800° erhitzte, 
schwer schmelzende Leiter zers., wobei fiir Verhinderung der Kohleabscheidung u. 
Bewegung der zu behandelnden KW-stoffe gesorgt wird. Eine Serie von Leitern is t 
an einem drehbaren Schaft befestigt u. in  die KW-stoffe eingetaucht, jeder Leiter 
wird durch Beibung an einer Biirste blank gehalten u. der Strom wird durch Beib- 
oder W ippkontakte zugefiihrt. Die Leiter konnen auch axial in Rohren, durch die 
die KW-stoffe geleitet werden, angeordnet werden, oder die Bohre konnen selbst ais 
Widerstiinde dienen. Es soli besonders unter yermindertem D ruck gearbeitet werden. 
Aus Anthracenol erhalt man ein Prod., das hauptsachlich aus H„, C2I12 neben ge- 
ringen Mengen CH.U CiHi  u. CO besteht. (E. P. 316 905 vom 4/4. 1928", ausg. 5/9.
1929.) * D e r s in .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Verfahren zur Herstellung einer chlorkalkhaltigen Acetylenreinigungsmasse, 1. dad. gek., 
daB man einer Mischung von m it W. angeruhrtem Ca(OCl)„ u. Ca{OH)v  die keine 
storenden Mengen yon Carbonaten enthalten, auch beim Trocknen C 02 fernkalt. —
2. dad. gek., daB auch Stoffe, wie Fe20-i, welche Cl-entwickelnde Rkk. begunstigen, 
ferngehalten werden. — 3. dad. gek., daB der EntwasserungsprozeB bei niedrigen 
Tempp. oder unter Verwendung von Vakuum durchgefiihrt wird. — Dadurch soli 
die Cl-Entw. in  Beruhrung m it feuchtem C2H2, die leicht zu Explosionen fiihrt, yer- 
mieden werden. (D. R. P. 493 708 KI. 26d vom 13/9. 1928, ausg. 12/3. 1930.) D e r s in .

United Oil Co., iibert. von: Paul D. Barton, Los Angeles, Verfahren zum Trennen 
von Fluiden. Die zu trennende Mischung wird m it einem Mittel behandelt, welches 
aus einer Fl., die m it keinem der zu trennenden Bestandteile mischbar ist, u. aus 
einem Absorptionsmittel besteht. E in Teil der Mischung wird absorbiert, abgetrennt 
u. aus dem Absorptionsmittel ausgetrieben. Ais Beispiel ist die Trennung yon Gasolin 
u. Naturgas angefiihrt. Ais Trennmittel wird in W. suspendierter Ton oder Seife oder 
Fettsaure yerwendet. (A. P. 1748 051 vom 4/5. 1926, ausg. 25/2. 1930.) H o r n .

Empire Oil and Refining Co., Doyer, Delaware, iibert. yon: Elmer Franklin 
Cantrall, Bamsdall, Oklahama, Trennen von Wasser und Petroleum. Die Hóhe der 
Trennungsschicht in dem yollkommen geschlossenen AbsetzgefaB wird in  einem
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kommunizierenden GefaB durch einen Sclnrimmer konstant gehalten, dessen Fiillung 
je nach der D. des W. u. Oles eingestellt wird u. der das AbfluBventil fiir das W. regelt. 
(A. P- 1732222 vom 2/4. 1924, ausg. 22/10. 1929.) K in d er m a n n .

W. M. Cranston, London, Spalten von Olen und Kohlen. Riickstands- oder Brenn- 
óle werden m it gemahlener Kohle gemischt u. in einer R etorte bei 180—260° unter 
150— 200 lbs Druck je Quadratzoll erhitzt, wobei die M. m it einem Ruhrer in  Be- 
wegung gehalten wird u. dio fil. Prodd. abdest. u. in einem Kuhler yerdichtet werden. 
Nach Beendigung der Dest. werden die Ruckstande in eine Verkokungsvorr. abgelassen 
u. hier auf 450—550° erhitzt. Die entwickelten Teerdampfe werden in einer weiteren 
Kiihlvorr. verdichtet. Bei der Dest. kann iiberhitzter Dampf in die R etorte geblasen 
werden. (E. P. 324 443 vom 12/11. 1928, ausg. 20/2. 1930.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Craclcen von kohlcnstoff- 
haltigem Materiał, wie Kohle, Teer, Ole usw., in  ununterbrochenem Arbeitsgang in 
An- oder Abwesenheit von Wasserstoff unter solchen Bedingungen, daB moglichst 
wenig Gase entstehen. In  einem zweiten Arbeitsgang wird das erhaltene Prod. bei 
hóherer Temp. u. Druck in Ggw. von Wasserstoff, yorzugsweise in flussiger Phase, 
u. in Ggw. von Katalysatoren weiterbehandelt. — Z. B. wird Robol (D. 0,94) durch 
Rohre von 450—500° unter 30—50 a t  m it grofier Geschwindigkeit geleitet. Das Ol 
u. die C-haltigen Ndd. werden unter Entspannung in  einer zweiten Kammer von den 
niedrig sd. Anteilen getrennt. Der Riickstand wird in eino Hochdruckkammer ge- 
pum pt u. m it H„ bei 200 a t  u. 480° in Ggw. eines Mo u. Cr enthaltenden K atalysators 
behandelt. Dabei entstehen gesatt. Benzine. (E. P. 296700 vom 27/7. 1928, Auszug 
veroff. 31/10. 1928. Prior. 5/9. 1927.) M. F. Mu l l e r .

I. W. Henry, Greenwich, V. St. A., Gracken von Kohlenicasserstoffolen. Feste 
oder f l .  Brennstoffe, wie Kolile, Schiefer, KW-stoffe, werden in Ggw. von Dampf in 
einem Ofen aus nicht magnet, keram. Materiał, Pyrexglas u. dgl., der teilweise m it 
Koks, Graphit oder anderen feuerfesten teitenden Stoffen zusammen m it Stiicken 
N i  oder anderen katalyt. wirkenden Metallen gefiillt ist, durch die Wrkg. eines hoch- 
gespannten Wechselstromfeldes erhitzt, das durch eine Spule aus Cw-Rohr gebildet 
wird, die den Ofen aufien umgibt u. in der W. zwecks Kiihlung flieBt. Das zu spaltende
Ol od. dgl. t r i t t  unten in den Ofen ein, die Dampfe durchstreichen einen Heim u. 
werden in einem Ansatzrohr noch einmal der Wrkg. eines Hochspannungsfeldes unter- 
worfen. Es werden Bzn. u. Gasolin gebildet, die in  einem angeschlossenen Kuhler 
verdichtet werden. (E. P. 321910 vom 17/5. 1928, ausg. 19/12. 1929.) De r s in .

Standard Oil Co., W hiting, iibert. von: Edward E. Bartels, W hiting, Gracken von 
Kohlenicasserstoffolen. Auf Cracktemp. vorgewarmte Ole werden durch 4 senkrechte, 
durch schwache Heizung auf 370— 455° gehaltene Kamm ern unter 4—35 a t  gefiihrt, 
wobei der Zulauf des Oles von einer Kamm er in  die nachste durch cylindr. Dberlauf- 
kammern m it bestimm ten Offnungen reguliert u. unverdampftes Ol am Boden jeder 
Kammer abgezogen wird. Die Dampfe aus allen Kamm ern gehen zu einer gemeinsamen 
Kolonne m it Dephlegmator u. RiickfluB. (A. P. 1741045 vom 29/11. 1926, ausg. 
24/12. 1929.) K in d er m a n n .

A. Ssachanow [Ssachanen] und M. Tilitsehejew, Grosny, RuBland, Gracken von 
Kohlenicasserstoffolen. Bei dem Crackverf. unter hohem Druck, bei dem das Ol vorerhitzt, 
in einer Rk.-Zone in weiteren Rohren gecrackt, in eine Kamm er entspannt u. in einen 
Fraktionierturm  geleitet wird, sind die Crackrohre ais Schlangen ausgebildet, so daB dem
01 eine turbulente Stromung erteilt wird. Die Stromungsgeschwindigkeit soli 1 bis
2 m/sec durch die Vorheizrohre betragen u. der Durchmesser der Crackrohre soli vier-
mal so groB sein wie der der Vorheizrohre. Die Temp. der Crackrohre betragt 450°. 
Eine C-Abscheidung soli lediglich in der Expansionskammer stattfinden. (E. P. 
322760 vom 11/9. 1928, ausg. 9/1. 1930.) Der sin .

Trifon Ugarte, Argentinien, Cracken schwerer Kohlenwasserstoffóle. Scliwere 
Kohhnwasserstoffóle beliebiger H erkunft, naturliche oder synthet. Prodd., werden bei 
Tempp. unter 350° m it geringen Mengen von N itraten, wie N aN 03, K N 0 3, Ca(N03)2, 
Mg(N03)2 u. a., 3 g auf 100 ccm Ol, behandelt. Neben den Crackprodd. entstehen 
dabei NH3 u. Carbonate. Die Ausbeute an wertvollen leichteren KW-stoffen betragt 
ca. 85%. (F. P. 665 604 vom 12/12. 1928, ausg. 20/9. 1929.) R. H e r b s t .

Foster Wheeler Ltd., London, iibert. von: Foster Wlieeler Corp., New York, 
Destillieren und Cracken von Mineralolen und Teerdlen. Das Ol wird zunaehst in  einer 
im kiihleren Teil des Ofens liegenden Schlange vorerhitzt, dann in einer 2. Rohrschlange 
nahe auf Cracktemp. erwarmt, in einer 3. Schlange kurze Zeit auf Cracktemp. gebracht
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u. schnell in  einer Dest.-Kolonne abgekiihlt. Diese isfc m it Abzugsrohren in  verschiedener 
Hóhe zweoks Gewinnung von Fraktionen versehen. Das Riickstandsól wird aus der 
Kolonnc durch eine im h. Teil des Ofens hegende Schlange langsam durchgefuhrt u. 
hier gecrackt. Zur Aufarbcitung dieser Prodd. dient eine beaondere Kolonne. (E. P.
323 517 vom 3/7. 1928, ausg. 30/1.1930.) De r s in .

Compagnie Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, 
Paris, Kontaktmassefiir Icałalytische oder Crackreaktionen, bestehend aus einem ak tm erten  
Aluminiunisilicat, das m it bis zu 30%  m it einem piast. Silicat, wie Ton, gemischt ist. 
Dabei kann ein kleiner Zusatz von freiern Al(OH)s, z. B. durch Fallen yon A12(S 0 4)3 
m it NaOH, gemacht werden. Man weicht z. B. die Stoffe gemeinsam in W. ein u. 
wascht das bei der Umsetzung gebiidete Na2S0.i aus. Die M. wird dann in ringfórmige
Kórper gepreBt u. im Ofen getrocknet. (E. P. 324541 vom 11/2. 1929, ausg. 20/2.
1930. Prior. 10/11. 1928.) De r s in .

Petroleum Conversion Corp., Delaware, iibert. von: William John Knox 
New York, Anlage zum Gracken. Die in einem Regenerator auf 760° geheizten Crąck- 
abgase, die ais einziger W armetriiger dienen, werden in  einer ersten Crackkammer 
m it den vom Verdampfer kommenden Dampfen u. dem fl. Rohol zusammengefiihrt, 
so daB hier u. in  einer anschlieBenden 2. Reaktionskam mer bei 620—650° unter 17 a t 
die Spaltung erfolgt. Die h. Dampfe bewirken dann in  2 hintereinander geschalteten 
Verdampfern durch indirekten W armeaustausch die teilweise Verdampfung von neu 
zugefiihrtom Rohol oder RiickfluBkondensat, dereń Temp. dabei auf 370° steigt. In
2 Kolonnen, die m it Frischól bzw. leichtem Dest. berieselt werden, erfolgt die Abtrennung 
des Gasolins. Alle schwerer sd. Prodd. gehen kontinuierlich zur Spaltung zuriick. 
Druck u. Temp. werden durch 3 Kompressoren u. durch autom at. Regulierung der 01- 
zufuhrkonstantgehalten . (A.P. 1715239 vom 9/9.1922, ausg. 28/5.1929.) K in d e r m .

Franęois Baylock, Roger Rouayroux und Andre Rouayroux, Frankreich, Vor- 
richtung zur Gewinnung fliichtiger Produkte aus den Destillationsgasen kohlenstoffhaltiger 
Substanzen. Die Vorr. arbeitet ohne W.-Kiihlung u. lediglich m it Luftkuhlung; sie kann 
in leicht transportierbarer Ausfiihrung hergestellt werden, u. eignet sich daher besonders 
fiir die Holzdest. im Walde. Die Gase u. Dampfe werden zunachst zwecks Entteerung 
durch eine geeignete Fl., z. B. ein Kondensat einer yorangegangenen Dest., dann durch 
eine im Verhaltnis zum Querschnitt langgestreckte, luftgekiihlte RiickfluBkolonne, dereń 
RiiekfluB zu der ersten Fl. abflieBt, u. schlieBlich iiber einen adsorbierenden oder absor- 
bierenden Kórper zwecks Entfernung der letzten kondensierbaren Bestandteile aus den 
Dest.-Gasen geleitet. Verschiedene Ausfiihrungsformen der Vorr. werden durch Zeich- 
nungen erlautert. (F. P. 664939 vom 8/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) R . H e r b s t .

Standard Oil Co., W hiting, iibert. von: Robert E. Wilson, Chicago, Fraktionierte 
Destillation von Kohlenwasserstoffolen. Der Dephlegmator der Kolonne en thalt mehrere 
iibereinanderliegende horizontale Schlangen, durch die einzeln regulierbare Mengen 
kalten Frischóls flieBen, das dann der Blase zuflieBt. In  der M itte zwischen der oberen 
u. unteren Gruppe dor Schlangen is t ein gelochter Boden angebracht, der das K ondensat 
des oberen Dephlegmatorteilcs sammelt u. dem zum Kiihler fiihrenden Destillationsrohr 
zufiihrt. Dadurch wird der W arm einhalt der Dampfe besser zur Vorwarmung aus- 
genutzt. (A.P. 1731479 vom 15/1. 1925, ausg. 15/10. 1929.) K in d a rm a n n .

Tesas Co., New York, iibert. von: Claude W. Watson, P o rt A rthur, Texas, 
Fraktionierte Destillation vmi Petroleum. Rohol wird durch die letzte F raktion vorgewarmt
u. durch 2 Blascn m it Kolonnen gefiihrt. Der Riickstand wird in  die Kolonne einer
3. Blase gepumpt, flieBt weiter in  eine 4. Blase, w ird wieder in  die Kolonne einer 
5. Blase gepumpt u. flieBt schlieBlich in  die 6. Blase. Die 3 ersten Kolonnen liefern 
Gasolin, die 4. u. 5. Kerosin, dio letzte Gasol. Den Kolonnen werden zur RiickfluB- 
kondensation bestimmte Kondensate zugefiihrt. (A.P. 17 4 4  599 vom 11/11. 1927, 
ausg. 21/1. 1930.) K in d er m a n n .

William F. Downs f ,  New Jersey, Raffinieren von Mineralolen. Die Ole (Gasolin, 
Kerosin, Schmierdle) werden in  einer Blase m it AlGls bei 185° behandelt, wobei durch 
Riihrer u. einen am Boden rotierenden Fliigel fiir standige Zerteilung der m it dem Teer 
zusammenbackenden AlCl3-Masse gesorgt wird. Die iiberdest. Dampfe passieren ein 
F ilter m itFullcrerde u. A1C13. (A-P. 1716372 vom 24/11.1922, ausg. 11/6.1929.) K in d .

Gaston Sidoine Paul De Bethune, Belgien, Raffination von DestiUaten und Riick- 
stiinden der Erdoldestillation. Die ubliche Reinigung m it konz. H 2S 0 4 wird dadurch 
vervollkommnet, daB sie in einem geeigneten Emulgierapp., z. B. einer KóUoidmuhle, 
vorgenommen wird, um die beiden Phasen H 2S 0 4 u. KW-stoff schnell zu emulgieren,
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u. in  feinster Zerteilung gleichmaBig aufeinander wirken zu lassen. Die Wrkg. dieser 
Methode, durch die eine Unter- oder Uberbehandlung von Teilehen des KW-stoffs 
durch H-SO., yermieden wird, besteht unter anderem in einer Erliohung der Ausbeute. 
<F. P. 667756 vom 27/4. 1928, ausg. 21/10. 1929.) R. H er b st .

Pure Oil Co., V. St. A., Raffination von Kohlenwasserstoffólen. KW-stoffole, 
z. B. Gasolin, werden m it Raffinationsmitteln, wie „Schwarze,“ , Bleicherden, Silicagd, 
Diatomeenerde u. dgl., gegebenenfalls unter Zusatz geringer Mengen yon Pb-Oxyd, 
im  fi. oder dampffórmigen Zustande gemischt, wobei im ersteren Falle die Verdampfung 
nach dem Mischen durchgefiilirt wird. Die erwahnten festen Raffinationsmittel werden 
in fein pulyerisiertem Zustande verwendet u. werden m it den KW-stoffdampfen in 
Rk.-Kammern gefiihrt, in  denen in  aufwartsgerichtetom Strome unter lebhaftem 
Wirbel intensivc gegenseitige Beriihrung u. dam it Polymerisation von gewissen ver- 
unreinigenden Bestandteilen erfolgt. Die Raffination der dampffórmigen KW-stoffo 
findet unter Druck s ta tt, der je  nach Beschaffenheit des Ausgangsoles m it der Temp. 
yariiert wird. In  einer angeschlossenen Kolonne erfolgt die Trennung der raffinierten 
leichteren Ole von den Polymerisationsprodd. u. Raffinationsmitteln nach Aufhebung 
des Druckes. Die so erhaltenen KW-stoffo weisen oine guto Reinheitsbeschaffenheit 
bzgl. Farbę, Geruch usw. auf, u. kónnen ais Motortreibmittel benutzt werden. Verf.
u. App. werden an H and von Zeichnungen naher erlautert. (F. P. 662730 yom 20/10.
1928, ausg. 10/8.1929.) R. H e r b s t .

Compagnie Generale Industrielle, Frankreich, Reinigung von Kohhnwasser- 
stoffen. Rolibenzol u. andere KW-stoffe, z. B. aus Petroleum, aus Braunlcohle, aus Crack- 
prodd., werden in Dampfform m it w. H 2S 04 yon 60° Bó. behandelt, wobei in kontinuier- 
licher Weise KW-stoffdampf u. H 2S 0 4 im Gegenstrom aneinander vorubergefuhrt 
werden, beispielsweise in einem Kolonnenapp. Das m it dem KW-stoff abdestillierende 
W. wird dem KW-stoffdampf yor E in tritt in die A pparatur ais Dampf zugefuhrt, oder 
der im Kreislauf zirkulierendon H 2S 0 4 immer wieder zugesetzt. Das Verf. u. die 
Apparatur werden an der H and einer Zeichnung beschrieben. (F. P. 668 303 yom

L. Marthon, Budapest, Reinigung von Mineraloldestillaten, dad. gek., daB m an die 
Mineralole m it gelóschtem K alk oder Calciumyerbb. mischt, nach dem Absotzen des 
Kalkes das Ol yon dem N d. abzieht u. m it W. wascht. Man kann auch das yon dem 
N d. befreite Ol durch eine kórnige Schicht von K alk oder anderes Filterm aterial fil- 
trieren  u. dann m it W. waschen. (Ung.P. 96 342 yom 13/2. 1928, ausg. 2/11.

Standard Oil Co. of Califomia, San Francisco, ubert. von: Marvin L. Chappell,
Inglewood u. George J. Ziser, Los Angeles, Reinigen von Petroleumdestillaten. Die 
Fil. (hochsd. Leuchtól oder Schmierole) werden m it der gleichen Menge Anilin  durch 
Umpumpen durch ein HeizgefaB bei 75° bis zur homogenen Lsg. gemischt u. durch 
Kiihlen auf 20° oder tiefer in  2 Schichten getrennt. Die Anilinschicht, die die ungesiitt.,
S-haltigen u. Asphaltstoffe enthalt, u. die Olschicht werden durch Dampfdest. in
2 Blasen in  Anilin, E xtrak tó l u. reines Ol zerlegt. (A. P. 1741555 yom 20/7. 1925, 
ausg. 31/12. 1929.) K in d er m a n n .

Shell Oil Co., San Francisco, iibert. von: George P. Koch, Martinez, Reinigen 
von Crachdeslillaten. Um die S-haltigen u. unbestandigen Stoffe zu entfem en, wird 
das Crackdestillat m it so viel konz. H N 02 behandelt, wie die Ole S enthalten. Dann 
wird m it W., NaOH, H 2S 0 4 u. wieder Alkali gewaschen u. reines Gasolin erhalten. 
(A. P. 1742 263 yom 29/3. 1926, ausg. 7/1. 1930.) K in d e r m a n n .

Standard Oil Co., Wliiting, iibert. von: Frederick W. Sullivan jr., W hiting, 
Herstellung hochschmelzenderWachse. Paraffinwachse vom F. 51° werdem einer Vakuum- 
dest. (5—10 mm) oder Dest. m it viel Dampf bei 270—285° unterworfen, wodurch 
hochsd. Ol u. niedrig schmelzendes Wachs entfernt werden. Der hochschmelzende 
Riickstand wird raffiniert oder weiter m it Dampf oder im Vakuum dest. u. ein Wachs 
Tom F. 56° ais Dest. erhalten. (A. P- 1 740125 vom 23/7.1924, ausg. 17/12.1929.) K in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Schmierolen. 
Man erhalt aus KW -stoffokn  Ole m it geniigend hohor Viscositat zur Verwendung ais 
Schmier- u. Isolierole, wenn man ihnen Ole zusetzt, die nach dem Verf. des H auptpat. 
behandelt sind. Beispiel: E in Spindelol, das durch Druekhydrierung von BrennJcohle, 
Abdestillieren des Benzins u. des Mitteloles, Entparaffinieren u. Reinigen hergestcllt 
ist, wird in zusammenhangender fl. Phase einem elelctr. Strom yon 3000 Volt u. 
2000 Perioden 44 Stdn. lang unterworfen. 5— 40°/o dieses Oles werden zu unbehandeltem

2/5. 1928, ausg. 30/10. 1929.) R . H e r b st .

1929.) G. K o n ig .
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01 zugesetzt. — Um noch dickcre Ole zu erhalten, kann man die elektr. Behandlung
bei erhóhter Temp. vornelimen. (E. P. 322 935 vom 21/1. 1929, ausg. 9/1. 1930. 
Zus. zu E. P. 305553; C. 1329. 11.684.) D ers in .

Joseph Cecil Patrick, Kansas, Missouri, Reinigung gebrauchter Schmierdle. 
(Aust. P. 19 596/1929 yom 20/4. 1929, ausg. 26/11. 1929. — C. 1930. I. 1734 [F. P. 
672575].) R ic h t e r .

Standard Oil Co., W hiting, iibcrt. von: Robert S- Laue und Samuel A. Montgo
mery, Wood River, Entfemen von Petrolatum und Wachs aus Schmierdlen. Die Ole 
werden m it 1 bis 3 Teilen einer Mischung aus 35—60%  Naphtha, 15—30%  Butanol
u. 18—35%  Be7izol verd., auf —7° gekiihlt u. die abgesetzte schwerere Petrolatum- 
schicht abgetrennt. Das Verdunnungsmittel wird dann vom reinen Schmieról durch 
Dest. getrennt. (A. P. 1744 648 vom 6/3. 1925, ausg. 21/1. 1930.) KlNDERMANN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Yerfaliren zur Verbesserung 
von Brennstoffen, Treibmitteln u. dgl. gcmaB D. R . P. 448 620 u. Zusatzpatent 489 864, 
dad, gek., daB ilmon aufier Eisencarbonyl noch eine organ. Halogenierb. zugesetzt 
wird. — Zusatze sind Halogenderiw . des CHt u. Bzl. u. dereń Homologen, m it Aus- 
nahmo solcher, die das Eisencarbonyl schon vor der Verwendung verandern. (D. R. P. 
491431 KI. 23b vom 5/4. 1925, ausg. 10/2. 1930. Zus. zu D. R. P. 448620; C. 1927.
II. 2139.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verbesserung von flilssigen, 
Brennstoffen fu r  Verbrennungskraftmaschinen durch Zusatz von Metallverbb., dad. 
gek., daB ais Zusatz Eisencarbonyl verwendet wird. — Es genugen Bruehteile von 
Prozenten, um KW-stoffe, wie Bzn. oder A., klopffest zu machen. Man setzt z. B .
0,15% Eisencarbonyl zu Bzn. (Oe. P. 116 716 vom 5/1.1925, ausg. 10/3.1930.
D. Prior. 14/1. 1924.) D e r s in .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und S. Coffey, Manchester, Motor- 
treibmittel. Den ublichen Brennstoffen sollen zur Verhinderung des Klopfens solche 
Stoffe zugesetzt werden, die freie Radikale darstellen oder die frei von Metalloiden 
oder Metallen sind u. bei hóherer Temp. freie Radikale bilden. Auch konnen diese 
Stoffe gesondert in die Verbrennungskammer eingefuhrt werden. Geeignete Stoffe 
sind: Triarylmethyle, Hezaaryldtliane, Pentaaryldthane, Triarylmethylhydrochinon-
ather, Triarylmethyldiarylamine, Arylazotriarylmethane, Tetraarylhydrazine, Dialkyl- 
telrahydrodipyridyle, Tetrazinderivate, die eine oder mehrere Arylgruppen enthalten, 
Diarylnitrosamine, Fluorenyherbb., wie Diphenylbisdiphenylendthan, n. Triarylnitroso- 
methane. Man setzt z. B. zu Benzin 0,5%  Triphenylmethyldiphenylamin oder 0,5%  
Diphenylnitrosamin oder 1%  Tetra-p-tolylhydrazin. (E. P. 323463 vom 26/6. 1928, 
ausg. 30/1. 1930.) Dersin .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Herstellung eines Motortreib- 
mittd-s, bestehend aus Benzin mit Zusatz von alkyliertem Benzol ais Oegenklopfj^ittel. 
Die Zusatze sollen Alkylbenzole m it einem oder mehreren Alkylradikalen m it wenigstens
2 C-Atomen sein, z. B. Honoathylbenzol, Monoisopropylbenzol, Monopropylbmzol,
Monobutylbenzol. Die Alkylbenzole sollen durch Einw. von Olefinen auf Bzl. in Ggw. 
von AlCla ais K atalysator hergestellt werden. (F. P. 665 647 vom 13/12. 1928, ausg. 
20/9. 1929. A. Prior. 6/1. 1928.) D e r s in .

Joseph George Davidson, V. St. A., Herstellung eines Motortreibmittels, be- 
stehend aus Benzin und alkyliertem Benzol ais Gegenklopfmittel. (Aust. P. 17 712/29 
vom 7/1. 1929, ausg. 20/8. 1929. A. Prior. 6/1. 1928. — Vgl. vorst. Ref. [F. P . 
665 647].) __________________  D e r s in .

H. S. Bell, American petroleum refining. New York: TanNostrand 1930. (644 S.) 8°. $6 .—.

XX. Schleli- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Deutsche Ton- & Steinzeug-Werke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, Vor- 

rićhtung zur Steigerung der Sicherheit in Sprengstoff fabrizierenden Betrieben, in  denen 
bei der Fórderung der explosionsgefiihrlichen bzw. korrodierenden Fil. Absperrorgane 
aus Steinzeug m it gegeneinandergeschliffenen Fliichen yerwendet werden, 1. dad. gek., 
daB die gegeneinander geschliffenen Flachen dieser Absperrorgane aus Materiał von 
verschiedener Skleroskopharte bestehen. — 2. dad. gek., daB die Skleroskopharte 
der gegeneinander geschliffenen Flachen sich um wenigstens 5 Punkte yoneinander 
unterscheidet. — 3. Absperrorgan, gek. durch seine Yerwendung bei der Fórderung



1930. I. HXXII. Leim; G e l a t in e < K l e b m it t e l  usw. 3391

von korrodierenden oder esplosionsgefahrlichen FU. aller Art. (D. R . P. 487 932 
K l. 78c yom 22/2. 1929, ausg. 13/12. 1929.) T h ie l .

Dynamit-Akt.-Ges., vormals Alfred Nobel & Co., Hamburg, Koln a. Rh. 
(Erfinder: Dr. Arnold Schmid, Kriimmel a. E.), Verfahren und Vorrichtung zur 
Scheidung und Nachscheidung von Nitroglycerinabfallsaure wid ahnlićhen Fliissigkeits- 
gemischen. (D.R. P. 488 922 Kl. 78c yom 6/2. 1927, ausg. 10/1. 1930. — C. 1930.
I. 2833 [Schwz. P. 134109].) Sa r r e .

O. Matter, Koln, Gramdieren von Sprengstoffen durch Auflósen desselben in 
einem Losungsm. u. Einlaufenlassen der Lsg. in ein Losungsm., in dem der Spreng- 
stoff unl. ist. —■ 80 Teile P entaerythritte tranitrat u. 20 Teile Tetranitrom ethylanilin 
werden in 400 Teilen Aceton gel. u. diese Lsg. wird in  dunnem Strahl in 3000 Teile 
W. einlaufen gelasson, wobei der Sprengstoff sich in feinster Verteilung ausscheidet. 
E r wird im  Vakuum bei 40—50° getrocknet. Das Losungsm. wird durch Dest. wieder- 
gewonnen. (E. P. 296 600 vom 25/11. 1927, ausg. 27/9. 1928.) M. F . Mu l l e r .

J. P. Nienhuis, Wassenaar, Holland, Sprengstoff, bestehend aus Ol- oder AspJialt- 
pech, K N 03 u. S. Das Gemisch wird auf 150—250° erhitzt, verpreBt u. gekórnt, um 
darauf durch Sieben in Materiał yerschiedener KorngroBe eingeteilt zu werden. Event. 
wird noch Kohle zugesetzt. (E. P. 297 365 vom 17/3. 1927, ausg. 18/10. 1928.) M. F. Mu

Imperial Chemical Industries Ltd., Westminster, und T. J. R. Alexander, 
Steyenston, Ayrshire, Sprengstoff, bestehend aus einer Doppelverb. yon NaC104 u. 
N H 4N 0 3, die erhalten wird durch Einw. yon konz. Lsgg. dieser Salze boi hóherer 
Temp., z. B. bei 140°. Dabei entsteht zunachst eine dicke Pastę, die nachher ge
trocknet wird. (E. P. 297375 yom 20/6. 1927, ausg. 18/10. 1928.) M. F. Mu l l e r .

C. G. Luis, London, Sprengstoff, bestehend aus Perchloraten, denen gepulverte 
Schalen u. Hiilsen von Myrobalanen, insbesondere yon Terminalia chebula, zugesetzt 
worden sind neben anderen Zusatzstoffen, wie N aN 03, Gelatine von Agar-Agar, 
Ricinusól, Riibol, Glycerin u. Gummi. Genannt sind unter anderem Na- u. (oder) 
NH4-Perchlorat. (E. P. 296794 vom 9/3. 1927, ausg. 4/10. 1928.) M. F. Mu l l e r .

X X II. Leim ; G elatine; K leb m itte l usw .
M. Balia, Szantód, Knochenleim. Entfettete, gereinigte u. zerkleinerte Knochen 

werden m it sterilisierenden Chemikalien (S02, H 20 2, HCHO u. dgl.) in  Bottichen 
solange behandelt, bis das die Knochen bedeckende W. dam it gesatt. ist. N un laBt 
man die gesatt. Lsg. noch 24 Stdn. auf die Knochen einwirken, laBt dic F l. ab, u. wascht 
mehrmals die macerisierten Knochen u. fiihrt sie dann in  Diffusóre. Die Entleimung 
erfolgt im  Gegenstromprinzip, die Dampfbehandlung beginnt m it 0,5 at, um m it 2,5 a t 
auf entlaugtes G ut zu endigen. Die W eiteryerarbeitung erfolgt nach bekannten 
Methoden, sobald die Endlauge einen Leimgeh. von 20%  erreicht hat. (Ung. P. 96 390 
vom 7/5. 1928, ausg. 15/10. 1929.) G. K o n ig .

Turmerleim-Werke Pfeiffer & Dr. Schwandner G. m. b. H., Deutsehland, 
Neutraler Caseinleim. Man yermischt entweder Casein m it Alkaliverbb. yon Kol- 
loiden u. Halbkolloiden, wie den Alkalisalzen der Fettsauren, der Harzsauren, der 
Kieselsaure u. EiweiBstoffe oder Alkalicaseinat m it den Kolloiden. — Z. B. yermischt 
man 80 kg Casein m it 20 kg Na„Si03 oder 75 kg Casein m it 25 kg Na-Linolat oder 
100 kg Casein m it 12 kg NaOH  von 31° Bó u. dann m it 25 kg Leimpulver. Die Menge 
des Alkali ist stets so bemessen, daB man eine Rk. des Klcbstoffs zwischen schwaeh 
sauer u. schwach alkal. erhalt. (F. P. 675 806 vom 27/5. 1929, ausg. 14/2. 1930.
D. Prior. 1/6. 1928.) Sa r r e .

Charles B. Knox Gelatine Co., New York, ubert. yon: Andrew Neff, Pitts- 
burgh, V. St. A., Pulvern von Gelatine. Man yem ebelt eine Gelatinelsg. in bekannter 
Weise u. m ahlt das erhaltene Pulver in Miihlen, z. B. einer Kugelmiihle, zur hóchsten 
Feinheit. (A. P. 1735 356 yom 1/4. 1927, ausg. 12/11. 1929.) Sa r r e .

Louis Laurin, Frankreich, Gelatine-Glycerinmassen. Man stellt 3 yerschiedene 
Massen her, u. zwar eine elast., bestehend aus 100 Teilen Gelatine, 10 Teilen Tragant, 
50 W., 3 Ricinusól, 7 Rubol, 5 Talg, 21 K.1Cr,,07 u. 3 KAl(SOi )2, eine feste, bestehend 
aus 100 Teilen Gelatine, 10 Tragant, 60 W., 10 Formolharz, 5 CaSi03, 7 K„C rfi1 u. 
1 KAl(SOĄ)2 u . eine halbharte, bestehend aus 100 Teilen Gelatine, 50 AV., 100 Na-Ricinol- 
sulfonat, 3 ~K2Gr20 7 u. 2 KAl(SOi )2- Jcde M. erhalt einen kleinen Zusatz yon Salicyl- 
saure. (F. P. 670 003 yom 4/6. 1928, ausg. 23/11.1929.) S a r r e .
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J. Goldach, Berlin, Klebstoffe. Zum Verldeben von Leder oder Textilstoffon 
gebraueht man eine L3g. von Celluloid in  Aceton m it Zusatz von Essigsaure u. A. Die- 
Lederflachen brauchen vor dem Verleimen nicht aufgeraulit zu werden. (E. P. 321171 
T o m  31/7. 1928, Auszug veróff. 27/12. 1929.) T h ie l .

Sigismund Neumann, Ziirich, ubert. von: Adolf Muller, Munchen, Klebstoff 
aus Johannisbroibaumfruchten. Man vermischt die von Hiilsen u. Keimlingen befrciten 
Fruchte in  pulveriger Form m it alkylierten Naplithalinsulfonsauren u. lost das Gemisch 
in  W., wobei schnelle Lsg. ein tritt. Man kann auch dom W., das zur Bereitung des 
Klebstoffs dient, die Sulfonsiiuren zusetzen. (A. P. 1749 833 vom 28/11. 1928, ausg. 
11/3. 1930. D. Prior. 8/10. 1928.) T h ie l .

X X III. T inte; W ichse; B ohnerm assen usw .
J. Schuller Reszvćnytarsasag Elso magyar acelirótoll-, tollszar-, es indigo 

masoló-papirgyar, Budapest, Pauspapier. Bisher konnte man nur glatte Papiere 
cinseitig u. einfarbig herstellen. Will m an nun auch perforierte Pauspapicre (Indigo-, 
Kohle-) herstellen, so wird das Papier zuerst m it Fiillm aterial (Paraffin etc.) behandelt, 
hicrauf erfolgt die Farbung des Papiers m it den gewiinschten Farben. Auf diese Weise 
lassen sich auch teilweise gefarbte oder m it yerschiedenen Farben verschene Paus- 
papierc herstellen (Zeichnung). (Ung. P. 97 817 yom 19/6.1928, aiisg. 1/7.1929.) G.Ko.

Robert S. Leather, W aterbury, Connecticut, Poliemiittel, insbesondere fiir 
Metallflaehen, bestehend aus 7,27% Leim, 0,137% /?-Naphthol, 23,25% W., 69%
Al20 3-Pulver, 0,082% Formaldehyd u. 0,285% Glycerin. (A. P. 17 4 8  778 vom
7/3. 1928, ausg. 25/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Enoch E. Sturm und Ony O. Sturm, Parkersburg, W est Virginia, Móbelpolier- 
miłtel, bestehend aus einem Gemisch von 3 CJuarts rohem Mineralol, 6 Unzen Cedernol,
6 Unzen Sassafrasol, 4 Unzen einer Lsg. von SbCl3 u. 4 Unzen Essig, aus Apfeln ge- 
wonnen. (A. P. 1739 332 vom 25/11. 1927, ausg. 10/12. 1929.) T h ie l .

G. Jones, Cambridge, Massachusetts, V. St. A., Metallpoliermittel, bestehend 
aus einem MetaOpulver, das elektropositiv zu dem zu reinigenden Metali ist, z. B. 
Mg, Zn, Mn, Cd, Fe oder Al, ferner aus einer starken Saure oder saurem Salz, die nicht 
giftig u. nicht hygroskop. u. in W. 1. sind, z. B. Citronensaure, Weinsaure, Benzoe- 
saure oder Salicylsaure oder dereń sauren Kalium- oder Natriumsalzen, sowie N aH 2P 0 4. 
Ferner werden zugesetzt Infusorienerde, sowie Absorptionsmittel fiir H 2S, wie Pb, 
Bi oder Cu oder dereń Oxydo. —  100 Teile saures N a-Tartrat werden m it 13,2 Teilen 
Mg u. 3,3 Teilen CuO gemischt oder m it 33,3 Teilen Zn u. 8,4 Teilen CuO. Das Prod. 
wird wasserdicht Terpackt oder in Form einer Pastę verwendet, die m it Glycerin 
oder A. angeruhrt worden ist. Event. werden fiir besondere Zwecke noch andere 
Zusatze zugefugt. (E. P. 324 026 vom 7/9. 1928, ausg. 13/2. 1930.) M. F . Mu l l e r .

Sigurd Thorleif Sorensen, Norwegen, Seinigungs• und, Poliermittel, bestehend 
aus gepulvertem, gebranntem Ton oder einem anderen geeigneten Fiillstoff, ■ der m it 
Stearinsaure oder einem Gemisch vonF ettsau re  u. Alkali innig verm ischt wird. (E-P. 
325 216 vom 12/11. 1928, ausg. 13/3. 1930. E n g e r o f f .

Waldemar Steffen, Eduard Jaaks-Miincheberg und Hermann Menz, Deutsch
land, Mitłel zum Entfemen vonFeliflecken. Man yermiseht ein m it H 2S 04 behandeltes Ol 
m it einem liydrierten KW-stoff, wie Tetralin, u. Terpentinol. (F. P. 674 816 vom
10/5. 1929, ausg. 3/2. 1930.) F ranz .

X X IV . Photographie.
R. R. Rawkins, Enłicickler fiir  Chlorbromsilberdruck. Vf. empfiehlt zur direkten 

Entw. w. Tóne einen Entwickler aus Glycin u. Hydrochinon m it Soda, u. einen kontrast- 
reicher arbeitenden aus Hydrochinon m it Pottasche. (Brit. Journ. Photography 77. 
207. 11/4. 1930.) ' ________ __________  L e is t n e r .

American Phototure Co., New York, ubert. von: George N. Pifer, Cleveland, 
Ohio, Colorieren von Photographien. Auf die belichtete Schicht werden nacheinander 
die Fil. zum Entwickeln, Waschen, Fixieren u. Farben durch einen Luftstrom fein 
aufgestaubt. (A. P. 1751881 vom 22/4. 1927, ausg. 25/3. 1930.) Gr o t ę .

Prmtta in Germmy SchluB der Redaktion: den 12. Mai 1930.


