
Chemisehes Zentralblatt.
509

1930 Band II Nr. 4. 33. Juli

A. Allgemeine und physikaliscłie Chemie.
J. Tillieux, E in Anschauungsmodell der molekularen WirJdichkeit. Vf. b e n u tz t 

d e n  von  W u l f  im  Ja liro  1921 k o m tru ie r te n  M odellapp. (C. 19 2 1 . I I I .  1) fu r  q u an ti-  
ta t iv e  Yerss., u. f in d e t fiir  d ie  BROWNsche M olekularbew egung eine U bere in stim m u n g  
von 0,3— 2°/o m it d en  n a ch  d e r  E iN ST E iN schen G leichung b e rech n eten  W erten . D u rch  
e ine  k leine A b an d eru n g  des A pp. w ird  es m oglich, a u ch  d as  GRAHAMsche D iffusions- 
gesetz zu  veranseh au lich en . D ie  e rh a lte n e n  W erte  stim m en  a u f  4 %  m it  d e r T heorie  
•uberein. E in e  w eitere  M odifikatio rt des A pp. g ib t d ie  W erte  d e r  LAPLACEschen G lei
chung zu r B erechnung  d e r  A v0G A D R 0schen Z ahl. D ie  B ereehnung  au s  d iesen  experi- 
m entellen  W erten  ergab  N  — 6 ,5 6 -1023. (R ev. un iv erse lle  M ines, M etallurgie , T ra v a u x  
publics etc. [8] 3. 329— 34. 1/6. 1930.) B r i s k e .

T. J. Otterbacher, Die entfarbende K raft der Kohle: ein Demonstrationsversuch. 
Durch einen mit Holzkolile gefiillten Glaszylinder werden braune Zuckerlsgg. u. verd. 
MethyMolettlsgg. geklart, u. z war flieBen die Lsgg. selbsttatig nach, indem langsam  
Luft in das oberhalb de3 Adsorptionszylinders angebrachte YorratsgefaB einstrómt. 
Durch diese selbsttatige Regulierung eignet sich der Vers. besonders fiir Vorlesungs- 
zwecke. (Journ. chem. Education 7. 1299. Juni 1930. Zion, Illinois, Unterrichts-

W. Heuse, M olwlumen von Kohlenwassersłoffen und einigen anderen Verbindungen 
bei tiefer Temperatur. Mit H e ais Sperrgas werden die Dichten folgender Substanzen, 
meist b e i-20,4° absol., in  einzelnen Pallen bei 80° absol. bestimmt: Benzol, Toluol, 
m-Xylol, Athylbenzol, n-Propylbenzol, Mesitylen, Naphthalin, Cyclohexan, Athylen; 
Methan, Athan, Propan, n-Butan, n-Pentan, iso-Pentan, n-Hexan, n-Heptan, n-Octan, 
n-Nonan; N H 3, C 02, Aceton, Br, Cl, NO, N 20 , H 20 . Bei der Auswertung ist die Ab- 
weichung des He vom idealen Gaszustand berucksichtigt. Die Yoll. der gesatt. KW- 
atoffe wachsen nicht linear m it steigendem C-Geh., sondern oscillieren. Die —  hoher 
schmelzenden —  Glieder mit gerader C-Anzalil sind engraumiger. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 147 . 266—74. April 1930. Phys.-Teckn. Reichsanstalt.) K le m m .

Werner Fischer und W ilhelm  Klemm, Darslellung der fiir  die vorliergehende 
Arbeił gebrauehten Prdparate w id Daten zu ihrer Charakterisierung. (Vgl. yorst...Ref.) 
Die Darst. der Praparate wird beschrieben. Eingeliender behandelt werden: Athan 
u. n-Pentan bis n-Octan (aus den Alkylmagnesiumhalogeniden u. NH,C1) Propan (aus 
Butyronitril u. Na) Nonan (aus Capronitril u. Na) Butan (aus Diathylsulfat u. Athyl- 
magnesiumbromid). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 147 . 275— 81. April 1930. 
Hannover, Techn. Hochschule.) K le m m .

Erich Krause, Die relatire Festigkeit der element-organischen Bindung. Zu den 
Angaben von I p a t j e w  (C. 1 9 3 0 . I .  2376), daC H 2 bei liohen Drueken in  der H itze  
aus Bleialkylen gerade diejenigen Gruppen zuerst abspaltet, die gegen Halogen sich 
ais fester erweisen, wird auf folgendes hingewiesen; man hat bzgl. der relativen Festig- 
keit der element-organ. Bindung seharf folgendes zu unterscheiden: 1. D ie absol. 
Festigkeit der Bindung an sich; 2. das Verh. gegen Reagenzien aller Art. D ie letztere 
wird bestimmt durch die absol. Festigkeit, die Affinitatsverhaltnisse der Reagenzien 
u. ster. Bedingungen. Das bekannte Tatsachenmaterial wird nach diesen beiden Ge- 
sichtspunkten kurz besprochen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 999— 1000. 9/4. 
1930.) _ K le m m .

M. Delbriick, Quantilatives zur Theorie der lwmóopolaren Bindung. Vf. be- 
rechnet das -Łi-Atom u. -Ł;'2-Mol. nach einer Methode, die einen Mittelweg zwischen 
der HEiTLERschen u. der LoNDONschen Storungsrechnung der Molekulbldg. bedeutet. 
Die Wechselwirkungsenergie der -Lt-Atome ergibt im Singuletterm ein Minimum von
1,4 V bei 4,6 A; die esperimentellen Werte sind 1,7 V bei 2,7 A. Der Tripletterm  
ergibt AbstoCung. Die relativ schwache Bindung des L i2 is t keineswegs auf eine Ab-

inst.) B r i s k e .
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stoBung der abgeschlossenen Sehalen zuriickzufuhren, sondern wesentlich nur dunch 
den Verlauf des Austauschphanomens der L-Elektronen bedingt. Der Unterschied  
gegeniiber / / 2 ist fast ausschlieBlicli durch die Versohiedenheit der zweiten gegeniiber 
der ersten Wasserstoffeigenfunktion Yerursacht. — Eine sehr ausfiihrliche Diskussion 
der in der Wechselwirkungsenergie auftretenden Integrale zeigt, daB die bisher irt 
der Valenztheorie erhaltenen Ergebnisse nicht verallgemeinert werden diirfen, da  
sie auf yollig undurehsiehtige Weise zustande kommen. Z. B. entsprieht der ab- 
nebmenden Bindungsenergie in der Reihe der Alkalien keineswegs ein einfaelies Recken- 
phanomen. In der Bereclmung der Wasserstoffenergie zeigt sieli in erster Naherung 
eine prinzipielle Schwierigkeit, die allerdings durch die zweite Naherung beseitigt wird. 
(Ann. Physik [5] 5. 36— 58. 16/5. 1930. Gottingen, Univ.) E i s e n s c h i t z .

W. Heuse, Dilatometrische Beobachlung des Umwandlungspunkles des Mełhans. 
Der von C l u s i u s  (C. 19 2 9 . I- 2734) gefundene Umwandlungspunkt des CH4 bei 20,4° 
absol. liefl sich aueli dilatometr. m it fl. Wasserstoff ais Sperrfl. ais Unstetigkeit in der 
Volumanderung zwischen 20,15 u. 20,45° absol. nachweisen. Da die Anderung nicht 
sprungweise auftritt, sondern sieli iiber einen Bereieli von etwa 0,3° erstreekt, selieint 
es wahrscheinlich, daB es sieli nicht um eine Gitteranderung liandelt, sondern um eine 
innermolekulare TJmwandlung der Art, wie sie S im o n  (C. 1 9 2 8 .1. 3379) bei Ammoniimi- 
halogeniden gefunden hat. —  Fur die Volumanderung des fl. Wasserstoffs ergab sieli 
Vt  — F20i6 (1 +  0,01715[31 —  20,5]); spezif. Yól. bei 20,5° abs. =  0,07081 g/cem in  
Ubereinstimimmg m it L e i d e n e e  Messungen. (Ztscbr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 7 . 
282— 87. April 1930. Phys.-Teehn. Reichsanst.) K le m m .

Susuniu Miyamoto' und Tetsuo Kaya, tlber die Aufldsungsgeschwindigkeit von 
Sauersłoff in  1 Vasser. I. Teil. Vf£. lieBen Luft m it wechselndcr Gesehwindigkeit durch 
Na2S 0 3-Lsgg. streichen u. fanden, daC die Oxydationsgeseliwindigkeit des Salzes 
unabhangig von der Salzkonz. ist. Zur Erklarung dieser Erscheinung wird angenommen, 
daB die Lósungsgeschwindigkeit des 0 2 viel geringer is t ais die Rk.-Gesehwindigkeit, 
so daB bei diesen Verss. nicht die Rk.-Gesehwindigkeit, sondern die Losungsgeseliwindig- 
keit des 0 2 in  den Fil. gemessen wird. (Buli. chem. Soe. Japan 5. 123— 36. April 1930 
Hiroshima, Univ.) WEESCHNEE.'

Henry Eyring und Farrington Daniels, Die Zersetzung von Stickstoffpentozyd  
in  inerten Losungsinitteln. Die Zers. von N 20 5 bei versehiedenen Tempp. wurde unter- 
sueht in Stickstofftetrozsyd, Athylidenehlorid, Chloroform, Athylenclilorid, Tetra- 
ehlorkohlenstoff, Pentaehlorathan, Brom, „Vakuum“ u. Nitromethan. Die Zers. 
verlauft in allen Fallen monomolekular. D ie Zers.-Gesehwindigkeit nimmt in der oben 
angegebenen Rcihenfolge ab, sie is t in  der Gasphase (Vakuum) halb so groB, wie bei 
don ersten Gliedern. Der Temp.-Effekt u. die krit. Aktivierungsenergie (E) sind inner- 
halb der Fehlergrenzen gleich bei allen inerten Losungsmm. (Journ. Amer. ehem. Soe. 
52. 1472— 86. April 1930. Madison, Wisconsin, Univ.) W r e s c h n e e .

Henry Eyring und Farrington Daniels, Die Zersetzung von Slickstoffpenlozyd 
in cheniisch aktiveii Ldsungsmilldn. (Vgl. Yorst. Ref.) N 20 5 in I iN 0 3 gel., zers. sich 
sehr langsam, die Vers.-Ergebnisse lassen sich erkliiren durch die Annahme stabiler 
gel. Moll., die im Gleichgewieht m it N 20 5 sind. Hoher Temp.-Koeffizient der Zers.- 
Geschwindigkeit. In  Propylenchlorid zers. sich N 2Os ohne merkliche Wikg. auf das 
Losungsm.; abnorm hoher Temp.-Koeffizient. CS„ wird durch gel. N 20 5 oxydiert, 
doch zers. sich N 20 5 auch unter Abgabe von 0 2; etwas W. erzeugt H N 0 3 u. beschleunigt 
die Oxydation. Jodlsg. wird gleiehfalls durch N 20 5 schnell oxydiert, doch ein Teil 
des N 20 5 zers. sich unabhangig von dieser Osydation. Mit Aceton gibt Ń 20 5 oder B N 0 3 
ein Additionsprod., das weiter reagiert, bis zur Bldg. von N 20 , C 02 u. Essigsaure. Der 
Begriff des chem. akt. Losungsm. wird diskutiert. (Journ. Amer. chem. Soe. 52. 1486 
bis 1492. April 1930. Madison, Wisconsin, Univ.) WEESCHNEE.

J. N. Bronsted und Clinton Grove, Die kinetische Bestimmung der Wasserstoff- 
ionenkonzentraticm in  wasseriger Losung. D ie Gesehwindigkeit der Hydrolyse von 
Dimelhylaeetal u. Athylenacelal in  Lsgg. von Perchlorsaure wurde untersucht, sie ist 
der H 30 +-Konz. des hydrolysierenden Mediums direkt proportional. Es wird vor- 
gesehlagen, die Hydrolyse dieser Acetale zur Messung von H-Ionenkonzz. zu verwenden. 
Diese Hydrolysen werden durch andere Sauren ais H30 + nicht katalysiert. Der primare 
Salzeffekt versehiedener Salze auf die katalyt. Hydrolysen dieser Acetale wurde unter
sucht, er ist eine lineare Funktion der Salzkonz. (bis Zu einer Konz. von 0,2 MoL). 
Die GroBe des primaren Salzeffekts ist von der Natur des Salzes abhangig. (Journ. 
Amer. chem. Soe. 52. 1394— 1403. April 1930. Kopenhagen, Techn. Hochseh.) W e e s c h .
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Clinton Grove, Die Dissoziation von Monocliloressigsdure in  wafiriger Lósung. 
(Vgl. vorst. Ref.) D ie H30+-Konzz. von Monochloressigsiiurelsgg. (0,003— 0,300-molar) 
wurde untersueht. Aus cliesen Messungen wurde die Dissoziationskonstante der Mono- 
chloressigsaure bestimmt, diese andert sieli mit der Ionenstarke in  der von der Theorie 
geforderten Weise. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1404— 07. April 1930. Kopenhagen, 
Techn. Hochsehule.) W r e s c h n e r .

Arne ólander, Sludien iiber Brombernsteinsaure. I. EM eilende Untersuchungen. 
lonenprodukt des Wassers und einige andere Dissoziationslmistanten. Naeh Beschreibung 
der Herst. der Brombemsleinsaure gibt Vf. eine eingehende Studie iiber die quantitative 
Best. der Fumarsdure neben Apfelsaure ais Mercurosalz. Die Grundlagen der pjj- 
Messungen werden untersueht. Der pn-Wcrt der Standardlsg.: 0,01-n. HC1 0,09-n. 
NaCl wird auf Grund neuer Messungen unter Benutzung der D EB Y E-HuCK ELschen 
Formeln zu 2,093 geschatzt. — Weiterhin wird eine Korrektur der konduktometr. 
Dissoziationskonstanten auf folgender Grundlage gegeben: Wabrend das OSTWALD- 
sehe Verdiinnungsgesetz die Beziebung liefert: a2-fe2-cft 1 —  o /e ) =  Kc, ist die thermo- 
dynam. Konstantę durch die Beziebung a2f + -f_ c/( 1 —  afjZA) gegeben, wobei bedeuten: 
a =  Dissoziationsgrad, fe  =  Leitfahigkeitskoeffizient, /(± ) =  Aktivitiitskoeffizient des 
Ions u. f z A  des undissoziierten Anteils. Setzt man letzteren =  1, so ergibt sieb fiir 
die Umi'eebnung K c/K  = / e 2/ /+ / - -  Unter Abschatzung dieser Koeffizienten auf Grund 
der D E B Y E -H ucK E Lseben Beziehung wird eine Korrekturtabelle fiir die konduktometr. 
Dissoziationskonstante der Essigsdure gegeben. Der Korrekturfaktor is t Her etwa 0,02. 
Bei starkeren Sauren wurde er entsprechend der Zunahme der Ionenstarke gróBer 
werden. Weiterhin wird das Ionenprod. des W. in Abhiingigkeit von der Temp. neu 
bereebnet auf Grund einer Formel von LEWIS u . RANDALL, die unter Beriicksicbtigung 
der Aktivitatskoeffizienten auf Grund neuerer Messungen erreehnet wurde. —  Die 
Aktivitatskoeffizienten der Bernstein-, Essig- u. Phthalsaureanionen werden elektro- 
metr. bestimmt in  Saurelsgg., die zu 1/4 u. 3/4 mit NaOH neutralisiert waren. Vf. arbeitet 
bei verscliiedenen Gesamtkonzz., um m it dem D EB Y E -H ticK E L seben Quadró,twurzel- 
gesetz auf die Konz. O extrapolieren zu konnen. Aus diesen Messungen wurden die 
Dissoziationskonstanten folgender Sauren bereebnet (bei 50°): Fur Bernsteinsaure ergab 
sich — 4,22, pk„ =  5,73; fiir Monobrombernsteinsaure 2,69; fiir Essigsaure 4,79; 
fiir Phthalsaure 3,00. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 4 . 49—72. Okt. 1929. Stock- 
holm, Allgem. chem. L ab o r. d. Univ.) J. L a n g e .

Arne Ólander, Studien iiber Brombernsteinsaure. II . Zerselzung der Brombemstein- 
siiure und Acetessigsaure in  wasserigen Losungen. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Zers. der 
Brombernsteinsaure in alkoh. Lsg. geht, wie aus alteren Unterss. bekannt ist, auf 
folgenden 2 Wegen vor sich: OHCOO'

I  'OCOCHjCHBrCOO' — >- + B r '

I I  'OCOCHjCHBrCOO'+ OH' — ->- '0 C 0 C H = C H C 0 0 '+ B r '+ H 20  
Wahrend die erste Rk. von der totalen Ionenkonz. weitgebend unabhangig ist, folgt 
die zweite, wie Vf. esperimentell naehpriift, in yerd. Salzlsgg., der allgemeinen B rox -  
STEDTsehen Formel fiir bimolekulare Rkk.: h =  k a b  f a f b/fx, worin bedeuten h die 
Rk.-Gesehwindigkeit, a  u. b die Konzz. der beteiligten Molekule, f a , f b dereń Aktiyitats- 
koeffizienten u .  f x den Aktivitatskoeffizienten des entstehenden Molekiils. Setzt man 
fiir die Aktiyitatskoeffizienten die D EB Y E-HuCK ELschen Funktionen von Y fi  ein 
(/-i =  Gesamtionenstarke), so ergibt sich fiir geniigend verdiinnte Lsgg. eine Pro- 
portionalitiit zwischen K  u. V /x. Fiir konzentriertereLsgg. mufi indessen der individuelle 
EinfluB der anwesenden Ionen, besonders der Kationen beriicksichtigt werden. Die 
Rk.-Geschwindigkeit wurde durch Titration des freigewordencn Br' verfolgt u .  d a T a u s  

die Konstantę in Abhangigkeit von Y ll berechnet. Entsprechende GesetzmaBigkeiten 
werden fiir die Keton- u. Saurespaltung der Acetessigsaure gefunden u. die Disso- 
ziationskonst. der Acetessigsaure berechnet. Weiterhin wird die Zers. der Brombemstein- 
saure in verschiedenen gepufferten neutralen u. sauren Lsgg. untersueht, u. die Rk.- 
u. Dissoziationskonstanten berechnet. Aus Verss. in ungepufferten Lsgg. schlieBt Vf.,
daB die Rk. Brombernsteinsaure---- y  Fumarsaure iiber die Laetonapfelsiiure- oder
ein Kondensationsprod. von ihr geht. (Ztsehr. physikal Chem. Abt. A. 1 4 4 . 73— 117 
Okt. 1929.) J. L a x g e .

Arne ólander, Studien iiber Brombernsteinsaure. III. Einige tlieoretisclie Be- 
trachtungen iiber bimolekidare Reaktionm in  verdiinnlen Losungen. (II. vgl. vorst. Ref.)

83*
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Auf Grund umfangreicher Rechnungen gibt Vf. eine Formel fiir die Reaktionskonstante 
bimolekularer Rkk. in yerd. Lsgg. u. priift sie an folgenden R kk.: Śuccinationen +  OH'
— ->- Fumarsaure, Hydrolyse des Athylacetats, Mutarotion der Glucose u. Inversion des 
Róhrzuckers dureh H-Ionen. D ie errechneten Werte sind wesentlich gróBer ais die 
beobaehteten u. lassen sich m it diesen nur dann vereinbaren, wenn man annimmt, 
daB viele StoBe „inaktiv“ sind. Umgekehrt ist bei der Hutarotation der Glucose dureh 
OH-Ionen der errechnete W ert um 4x/2 Zelinerpotenzen kleiner ais der beobachtete 
u. macht die Annahme von 20 Freiheitsgraden fur die Aktivierungswarme notwendig. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 4 . 118— 33. Okt. 1929.) J. L a n g e .

A m e Olander, Berichtigungen zur Arbeił „Słudien uber Brombernsteinsaure“ . 
Beriehtigung einzelner Druck- u. Beehenfehler zu vorst. ref. Arbeiten. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. A. 1 4 6 . 406. Marz 1930.) J. L a n g e .

Wanda W yczałkowska, Einige BemerJcungen uber die Zersetzungsgeschwindigkeił 
der Monobrombemsteinsaure. (Erwiderung an A . Odander.) Polemik gegen die yorst. 
ref. Arbeiten von O l a n d e r .  (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 147 . 231— 32. April 
1930.) J -  L a n g e .

A rne Olander, Weitere Bemerkungen uber die Brombernstein-saure. [Antwort an 
Wanda Wyczałkowska.) Erwiderung auf die vorst. ref. Arbeit von WYCZAŁKOWSKA. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 7 . 233— 35. April 1930.) J. L a n g e .

R . Fort und C. N. Hinshelwood, Die K inetik der Oxydation von gasfórmigem 
Benzol. D ie Oxydation von gasfórmigem Bzl. ist eine vorwiegend homogene Bk. Die 
ersten Prodd. werden ohne Druekzunahme gebildet u. dann weiter oxydiert, vermutlich 
zu Glyoxal, Formaldehyd u. Ameisensaure; der Mechanismus der Oxydation erinnert 
sehr an die Oxydation von Athylen (vgl. T h o m p s o n  u. H i n s h e l w o o d ,  C. 1930 . I .  
792) u. Acetylen (vgl. K i s t i a k o w s k y  u. L e n h e r ,  C. 1930 . I .  359). D ie Endprodd. 
sind W.-Dampf u. CO u. kleine Mengen C 02. Die Bk.-Gesehwindigkeit ist in  hoher 
Potenz von der Bzl.-Konz. abhangig; ein hoher Wert des Verhaltnisses Bzl./Oa begiinstigt 
schnello Osydation. In einem bestimmten Gebiet kann zunehmende Oa-Konz. die 
Rk. verzogern, in  einem anderen Gebiet waehst die Rk.-Geschwindigkeit m it der 
0 2-Konz. Man kann annehmen, daB verhaltnisma|Big kurze Rk.-Ketten gebildet werden, 
die Anderung der Kettenlange verursaeht den abnormen EinfluC von Temp. u. Druck 
auf die Geschwindigkeit. Da die Geschwindigkeit vielmehr von der Bzl.-Konz., ais 
yon der 0 2-Konz. abhangig ist, kann man sohlieCen, daB die Rk.-Ketten leichter ge
bildet werden, wenn das erste Oxydationsprod. ein anderes KW-stoffmol. trifft, ais 
wenn es dureh 0 2 weiter oxydiert wird. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 127- 
218—27. 1/4. 1930.) W r e s c h n e r .

F. Blank und A. Smekal, EinflufS geringsUr Fremdzusatze auf die Kohasions- 
grenzen des Sleinsalzkrystalles. Friihere Unterss. der Vff. (vgl. C. 1930 . I. 2680) 
hatten darauf hingevriesen, daB die Kohasionsgrenzen von Steinsalzkrystallen vom  
Verunreinigungsgeh. der Krystalle abhangig sind. Um dies zu priifen, wurden synthet. 
Krystalle aus reinster NaCl-Schmelze u. NaCl-Krystalle mit einem geringen Schmelz- 
zusatz von PbCl2 hergestellt. E in Zusatz von ca. 10-6 Moll. PbCl2 bewirkte eine Zu- 
nahme der Kohasionsgrenzen auf etwa das Dreifache; die Keilwrkg. eines Fremd- 
mol. PbCl2 auf rund 100 000 Moll. NaCl konnte die Kohasion um ein Vielfaches be- 
einflussen. Das Bestehen einer BeiBverfestigung dureh kleinste Fremdzusatze ist 
damit beuiesen. Ein Vergleich mit SchmelzfluBkrystallen, die aus dem ungereinigten 
Materiał naturlicher Krystalle hergestellt worden waren, zeigt, daB PbCl2 in bezug 
auf die Festigkeitseigg. des NaCl eine besonders „akt.“ Verunreinigung darstellt, 
die im natiirlichen Materiał enthaltenen Verunreinigungen sind viel weniger „akt.“. 
Nach diesen Erfahrungen kann man annehmen, daB das PbCl2 in den Bleiehlorid- 
Steinsalzphosphoren an Storungsstellen des regelmaBigen Krystallgitterbaues ein- 
gelagert ist u. daB entsprechend der SMEKALsehen Auffassung (vgl. C. 1930 . I. 4) 
die Phosphorescenzleuchtfahigkeit wesentlich m it Abweichungen yon regelmaBigem 
Gitterbau u. regelmaBiger Gitterbindimg zu yerkniipfen ist. (Naturwiss. 18 . 306—07. 
4/4. 1930. Halle, Inst. f. theoret. Physik.) WRESCHNER.

H. J. Gough und H. L. Cox, Das Verhalien eines Aniiinowinkrystalls unter dem 
EinJlufS wechselnder Torsionskrafte. Verss. an Einkrystallen von Zn, Al u. a-Fe (vgl. 
C. 1929. II . 789) hatten gezeigt, daB die Verformung bei Beanspruchung durcli 
weehselnde Torsionskrafte dureh Gleiten entlang der Ebenen mit der dichtesten Atom- 
besetzung in  Richtung der gróBten linearen Atomdiehte erfolgt. Dabei sehien, vor allem  
beim a-ELsen, die lineare Atomdiehte die mehtigerc zu sein. Bei den bisher untersuchten



1930. II. A,. A t o m s t r o k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 513

kub. Krystallarten liegt diese Richtung immer in der dichtest besetzten Ebene, so daB 
Gleitung in  dieser Richtung auch in  der dichtesten Ebene liegt, so daB Unterscheidung 
des Einflusses nicht moglicli ist. Auf Grund der Struktur en ist anzunehmen, daB bei 
Sb u. B i diese Trennnng moglich ist. D ie nach der Methode von B r i d g e m a n  łier- 
gestellten Einkrystalle von Sb wurden in  der friiher beschriebenen Art wechselnden 
Torsionskraften ausgesetzt, u. festgestellt, daB die Proben nicht durch Gleitungen ver- 
formt werden. Wenn auch eine Anzahl feiner Linien u. Risse ais Spuren einer Gleit- 
ebene betrachtet werden kónnen, so sind doch die Beobachtungen nicht eindeutig 
genug, um die Abhangigkeit des Gleitens von dem Maximum der Atombesetzung zu 
bestimmen. Es wird gehofft, daB Unterss. an Bi erfolgreicher sind. Die am Sb auf- 
tretenden Zwillingsebenen werden ais vom Typ {011} identifiziert, Zwillinge werden 
auf allen Ebenen {011} beobachtet. D ie auftretenden Risse folgen im allgemeinen 
definierten krystallograph. Richtungen. Der endgiiltige Bruch Tollzieht sich durch 
Spaltung parallel zu einer Zwillingsebene. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 127. 
431— 53. 7/5. 1930. Teddington, National Physikal. Lab.) T r o m e l .

H. J. Gough und H. L. Cox, Weitere Ex'perirmnte uber das VerhaJłen von Zink- 
einkrystallen unter dem E injlup icechselnder Torsionskrafte. In  Fortsetzung friiherer 
Unterss. (vgl. vorst. Ref.) wird an Zinkkrystallen in  der beschriebenen Art die Ver- 
formung verfolgt. Die Gleitebene ist die Basis (0001), Gleitrichtung die am meisten 
scherend beanspruchte Hauptachse in  der Basis, u. zwar werden je drei dieser Richtungen 
im Wechsel wirksam. Zwillingsebenen Bind die Pyramidenflachen {1012}. Diese 
Móglichkeiten werden eingeschrankt dadurch, daB nur ein Paar der komplementaren 
Ebenen zusammen m it jeder wirksamen Gleitrichtung auftritt. E in  Wechsel in  der 
Gleitrichtung is t  von einem Wechsel der Zwillingsebenen begleitet. An der Oberflache 
der Proben sind weit auseinanderliegende Marken zu erkennen, die nicht genau zu 
deuten sind. Ihre Richtung is t immer parallel der Spur einer Prismenflache { ll2 0 } . 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 127. 453—79. 7/5. 1930. Teddington, National 
Physical. Lab.) T r o m e l .

M. M. Popow, A. Bundel und W. Choller, Die Bildunqsvxirmt, ixm Misch- 
krystallen der Reihe K C l-K B r. Mit einem adiabat. Calorimeter werden die Losungs- 
warmen von KC1 u. KBr u. von Misohkrystallen dieser Salze verschiedener Zus. u. 
Herstellungsart gemessen. D ie Herst. erfolgte: 1. Durch Verreiben der Komponenten 
bei Zimmertemp. 2. Durch rasche Krystallisation aus der Schmelze. 3. Durch Backen 
unterhalb des E. 4. Durch langsame Krystallisation u. 5. durch langsame Krystalli
sation u. 'Tempera. Mit der gróBten Bildungswarme entstehen Mischkrystalle nach 5. 
Diese andern sich auch beim Aufbewahren nicht. D ie nach den andern Methoden er- 
haltenen Mischkrystalle unterscheiden sich etwas in ihren Bildungswarmen, am 
wenigsten bei der Zus., die dem Minimum der FF. entspricht. Die durch Reiben er- 
haltenen Mischkrystalle sind immer unvollkommen. —  Die erhaltenen Werte stimmen 
gut iiberein m it denen von T a m m a n n  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 107  [1919].l), 
die Bildungswarmen von Z e m s z u z n y  u . R a m b a c h  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 65 
[1910]. 403) sind viel groBer. Am SchluB werden die Werte mit den nach G rim m  u. 
H e r z f e l d  (C. 1923. III. 333) berechneten verglichen; n (AbstoBungsexponent) er- 
gibt sich zu 4. —  Die Abhangigkeit der Losungswarme von KC1 u. KBr von den Darst.- 
Bedingungen, wie sie BERTHELOT gefunden hat, konnten Vff. nicht bestiitigen. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 147. 302—318, April 1930. Moskau, I. Univ.) K le m m .

Ch. Riviere, Problomes do physiąuo et de chimie a l’usage des ćl(':ves de mathćmatiques
speciales. 5e ed. augm. Paris: Vuibert 1929. (324 S.) S°. 22 fr.

A,. Atom struktur. R adlochem le. Photochem ie.
L. Rosenfeld, Zur Quantelung der Wellenfelder. (Ann. Physik [5] 5. 113— 52. 

16/5. 1930. Zurich, Phys. Inst. d. Eidgen. Techn. Hochsch.) E i s e n s c h i t z .
A. Sommerfeld, Zur Eleklronentheorie der Mełalle nach der weUenmechanischen 

Statislik. Zusammenfassung. (Ztschr. Yer. Dtsch. Ing. 74. 585—88. 10/5. 1930. 
Munchen.) L e s z y n s k i .

Joseph E. Mayer, Messung der Elektronenaffinitdt des Jods. In einem Graphit- 
ofen wird K J- bzw. CsJ-Dampf von Sattigungstempp. zwischen 870 u. 980° auf 980 bis 
1110° iiberhitzt, um ein Gleichgewicht zwischen Salzmolekiilen u. seinen Dissoziations- 
prodd. einzustellen. Durch eine Blende diffundieren J-Ionen bzw. Alkalimetallionen 
aus dem (vorher sorgfaltig entgasten) Ofen gegen einen Auffanger, der elektr. auf-
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geladen wird, u. mittels Galvanometer die Anzahl der aufgetroffenen positiven bzw. 
negativen Ionen zu messen erlaubt. Daraus wird das Dissoziationsgleichgewicht be- 
stimmt. Zur Berechnung der freien Energie der Dissoziation dienen die opfc. Daten, 
die Energie u. Entropie der Salzmolekiile ergeben. Aus den thermodynam. Gleichungen 
wird dann die Dissoziationswarme der Sake in Ionen gewonnen. Der Wert der Disso
ziation der Salze in die neutralen Atome (vgl. S o m m e r m e y e r ,  C. 1929. II. 2645) ist 
bekannt, die lonisationsspannung der Alkalien ebenfalls. Daraus folgt fiir die Elek- 
tronenaffinitat des J  der Wert 76,2 ±  4 kcal. —  Aus dem experimentellen Wert der 
Dissoziation der gasfórmigen Salze in Ionen laCt sieli durcli Kombination mit den 
friiher beobaehteten GroBen fur Schmelz- u. Verdampfungśwarme eine experimentelle 
Gitterenergie berechnen. Der Vergleich m it den von B o r n  theoret. errechneten Gitter- 
energien fiir K J  u. CsJ ergibt gute Ubereinstim mung. (Ztschr. Physik 61. 798— 804. 
7/5. 1930. Gottingen, II. Physikal. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

O. Kratky, Ober die Untersuchung von mikroskopischen KrystaUen mit jRóntgen- 
Ktrahlen. Vorl. Mitt. (Vgl. C. i930. II. 354.) Um Róntgendiagramme mkr. Objekte zu er- 
halten, muC durch Verkiirzung der Abstande in  der Kamera die absol. Intensitat der 
gebeugten Strahlen u. andererseits ihr Verhaltnis zur diffusen Strahlung erhoht werden. 
Fur Best. der Translationsabstande wird eine Art von Sehwenkaufnahmen am ruhenden 
Krystall durchgefiihrt u. ein dem W EISZENBERGschen ahnliches Goniometer be- 
sehrieben. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Ki'istallpliysik, Kristallchem. 73. 567 
bis 71. April 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Fascrstoffchemie.) T r o m e l .

Ralph W. G. W yckoff, Das Slreuvermogen fu r Rontgenstrahlung von Nicleel 
und Sauersloff im  Nickeloxyd. D ie Unters. des atomaren Streuvermógens fiir Róntgen- 
strahlen (/>’) der einzelnen Atomarten erfordert die Kenntnis der Absorption. Um 
davon unabhangig zu sein, untersucht Vf. das relative Streuvermdgen von N i  u.0  
im  NiO. D ie Verb. krystallisiert ivie NaCl. D ie J1-Wer te werden daher aus Pulver- 
aufnahmen gewonnen. Dabei liefern die ungeraden Reflexionen die Diffęrenz, die 
geraden die Summę des Streuvermógens der beiden Atome. Die Verss. werden mit 
Mo-, Cu- u. Strahlung durchgefiilirt. Die F-Werte werden durch die Annahme
F  (220 NaCl) =  15,62 fur alle drei Strahlungen auf „absolute“ Skala umgerechnet. 
Das Streuvermógen von O kat dann nahezu keine Dispersion, das Streuvermógen 
Von N i  eine betriichtliche. (Physical Rev. [2] 35. 583—87. 15/3. 1930. New York 
City, Rockefeller Inst. for Med. Res.) E i s e n s c h i t z .

T. Katsurai und T. Watanabe, U ber die Struktur von Eisenoxyd, das durch Auto- 
klaubehandlung hergestellt wurde. (Vgl. C. 1930- L 1910.) FeCl3-Lsgg. wurden im Auto- 
klav erhitzt; die Struktur des entstehenden Koagulationsprod., Fe20 3, -Hiirde rontgeno- 
graph. untersucht, sie entsprach vóllig der Struktur des Hamalit. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Res. 13. 89— 92. 20/4. 1930.) W r e s c h n e r .

Jean-Jacques Trillat, Untersuchungen iiber die innere und die Oberflachenstruktur 
organischer Flussigkeiten m it langer Kette. Zur róntgenograph. Unters. der inneren 
Struktur wurde die FI. in  ein Loch von ca. 1 mm Dicke gebracht, das in ein Ebonit- 
blattchen gebokrt war, u. so vor den Kollimator gestellt. Fiir den hauptsachlichen 
Ring der Fettsduren erhielt Vf. Werte zwischen 4,1 u. 4,7 A, das entspricht gut der 
mittleren Dicke der Moll., wie sie nach anderen Methoden bestimmt wurde. Ent- 
sprechende Ergebnisse wurden fiir Alkohole u. Triglyceride erhalten. Im  Zentrum des 
Diagramms wurde eine intensive kreisfórmige Schwarzung beobachtet, dereń Durch- 
messer m it wachsender Anzahl von C-Atomen regelmaBig abnimmt. Den von K a t z  
u. S t e w a r t  beobaehteten inneren Ring, dessen Durchmesser mit den C-Atomen ver- 
iinderlich ist, fand Vf. nur bei Gliedern m it 2, 3 oder 4 C-Atomen, bei hóheren Gliedern 
war nur die zentrale Schwarzung vorhanden. Zur Unters. der Oberflachenstruktur 
einer FI. wurde die Tropfenmethode des Yfs. angewendet (vgl. C. 1930. I. 22). Die 
so erhaltenen Diagramme zeigen, daC in der Nahc der Grenzflache Fl.-Luft eine mittlere 
Orientierimg der Moll. vorlianden ist; diese Orienticrung wird durch die therm. Be- 
wegung zerstort, ist aber doch Yorhanden u. verschwindet allmahlich, wenn man sich 
von der freien Oberflache entfernt. Diese Erscheinung zeigt sich nur, wenn gewisse 
akt. Gruppen vorhanden sind. Die Oberflachenstruktur der Fil. ist also in  vielen Fallen 
von der inneren Struktur yerschieden infolge einer statist. Orientierung der Moll., 
die auf eine Diskontinuitat der Molekularfelder in  diesem Gebiet zuriickzufiihren ist. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 858—60. 7/4. 1930.) W r e s c h n e r .

Hans Pettersson, Das Yerschwinden von Radon in Quarzcapillaren bei elektroden- 
loser Entladung. RaEm, die in  einer elektrodenlosen Quarzcapillare durch hoch-
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freąuento elektr. Schwingungen zum Leuchten gebracht wird, verschwindet nach 
kurzer Zeit prakt. vollstandig in dio Quarzwand unter u. zwischen den AuBenelektroden. 
D ie festgchaltene Em wird erst duroh Erhitzen auf die Erweiehungstemp. des Quarzes 
teilweise freigemacht u. verdichtet sich wieder in  anderen durch die Strahlung rissig 
gewordenen Teilen der Quarzcapillare. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. H a. 
1 3 8 . 749— 53. 1929. Wien, Inst. f. Ra-Forsch.) W r e s c h n e r .

L. M. Mott-Smith, Moglichkeit der Bestimmung der Energie kosmischer fS-Teilchen 
durch magnelische Ablenkung. Mit einer modifizierten BoTHE-KoHLHÓRSTERsehen 
Koinzidenzmethode durch Anwendung von drei GEiGER-M ijLLERschen Zahlrohren 
plant der Vf., in  sehr starken Magnetfeldern eine Ablenkung der kosm. Strahlung zu 
messen. Die Kenntnis der Energieverteilung wiirde zur Entseheidung der Frage bei- 
tragen, ob die Teilehen selbst der Hohenstrahlung angehoren, oder ob sie sekundarer 
Natur sind. Zur Priifung der bisherigen Schatzungen, daB es sich um 109 V-Elektronen 
handelt, wird folgende Anordnung beschrieben. Zwei Zahlrohre dienen ais Kollimator 
fiir den einfallenden Strahl, der dann durch ein starkes Magnetfeld geht u. schliefilich 
in  geeignetem Abstand von einem Yerschiebbaren dritten Zahlrohr aufgefangen wird. 
Zur magnet. Ablenkung der sehr energiereichen Teilehen dient ein magnetisierter 
Fe-Stab. Der Vf. gibt ais Ergebnis seiner Rechnung an, daB fur 10° V-Elektronen bei 
einer Strahlbreite von 8 cm eine Ablenkung von ungefahr 8 cm zu erwarten ist. Fiir 
Protonen derselben Energie ware eine kleinere, aber auch noch auffindbare Ablenkung 
7.u erwarten. (Physical Rev. [2] 35. 1125— 26. 1/5. 1930. Houston, Texas, Department 
of Physics, Rice Inst.) Sc h n u r m a n n .

L. F. Curtiss, Wahrscheirdichkeitsschwankungen bei der Emission von a-Teilchen. 
Fruhere Verss. von K u t z n e r  (C. 1 9 2 4 . I. 1893) iiber die Emission von a-Teilchen 
liaben ergeben, daB eine Abweichung von der einfachen Wahrscheinlichkeitsvertcilung 
■auftritt, die durch eine Wechselwrkg. zwischen den zerfallenden Atomen erkliirt wird. 
Die Abweichung is t fiir frisch hergestellte Po-Priiparate am starksten. Vf. benutzt 
einen Spitzenzahler, dessen Ausschliige automat, registriert werden. Ais Strahlen- 
quelle wird Po, das auf B i nicdergeschlagen worden ist, benutzt. D ie Beobachtungen 
werden an 18 Tagen in einem Zeitraum, der sich uber 43 Tage erstreckt, ausgefiihrt. 
Die Ergebnisse zeigen anfanglieh systemat. Abweichungen im Sinne einer unter- 
normalen Dispersion. Erst nach 35 Tagen wird der theoret. W ert der Wahrseheinlich- 
keitsverteilung erreiclit. Diese Beobachtungen sind in  voller tjbereinstimmung mit 
den von K u t z n e r  gefundenen Werten. D ie móglichen Ursachen fiir diesen Emissions- 
prozeB werden diskutiert. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 595— 99. April 1930. 
Washington.) G. S c h m id t .

Gr. I. Harper und E. Salaman, Messungen der Reicliweiten von a-Teilchen. Die 
Reichweiten yon a-Teilchen versehiedener Anfangsgeschwindigkeit wurden in Luft, 
0 2, N 2, Ar u. H 2 untersueht. D ie Ergebnisse stimmen m it den Ergebnissen friiherer 
Autoren iiberein (vgl. O n o d a ,  C. 1928- n .  2434). D ie Beziehung zwischen Reiehweite 
u. Anfangsgeschwindigkeit wird diskutiert. Yff. zeigen, daB die ąuantenmechan. 
Theorie von G a u n t  (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1667) fiir dio Bremskraft von H-Atomen auch 
auf H 2-Moll. ausgedehnt werden kann. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 127 . 
175— 85. 1/4. 1930. Cambridge, Newnham College.) W r e s c h n e r .

Thomas H. Johnson, Die Reflezion von IVasserstofjatomen an Lithiumfluorid- 
krystallm. (Ygl. C. 19 2 9 . II. 1766.) Reflexionsverss. von //-A tom en an iii^-K rystallen  
ergeben bedeutend hóhere Intensitiit des reflektierten Strahls ais an NaCl oder K C l. 
Man findet auf der Empfangsplatte Streufiguren; es zeigt sich, daB sie von der elektr. 
Kraft der aufgeladenen Krystallplatte verursacht u. nicht durch Beugung der Elek- 
tronenwellen yerursacht sind. (Physical Rev. [2] 35. 650— 51. 15/3. 1930. The Bartol 
Research Foundation.) E i s e n s c h i t z .

R. B. Sawyer, Die Reflexion von Lithiumionen an Metallóberflachen. Ais Ionen- 
quelle diente ein elektr. geheizter Spodumenkrystall. Einer diffusen Streuung der 
Ionen waren zwei reflektierte Strahlen uberlagert. Der eine gehorchte nahezu dem 
Reflexionsgesetz. Bei ldeinen Bremsspannungen ist bei Verwendung von P t ais Reflektor 
dieses Maximum ausgepriigter ais bei Ni. Der Winkel maximaler Reflexion is t un- 
abhiingig vom angelegten elektr; Feld. Dieses beeinfluBt nur die Intensitiit. Bei 
groBeren Bremsspannungen tritt ein EinfluB auf die Lage des Maximums zutage. Der 
erwahnte zw eite reflektierte Strahl erschien erst bei Spannungen iiber 200 Volt. Er 
fiel ungefahr in  die Richtung der Normalen zur Reflektoroberfliiche. Sein Maximum 
war um etwa 5° zum einfallenden Strahl yersehoben. Im Bereich von 200—700 V
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blieb dieser Winkel vom elektr. Feld unabhangig. Das schlieBt die Mógliehkeit aus, 
diesen Strahl der Beugung zuzuschreiben. Gegen die Annahme der Kondensation 
dieser Ionen auf der Metalloberflache u. ihrer Wiedervcrdampfung spreehen ihre hohe- 
Geschwindigkeit nach Verlassen des Reflektors (etwa 80% ihrer Auf tref fgeschwindig- 
keit), das scharfe Maximum, das das Cosinusgesetz nicht erwarten laBt, die Unmóglich- 
keit durch betrachtliche Andenmg der Dichte des Ionenstroms, diesen Strahl zum Er- 
seheinen oder zum Verschwinden zu bringen, u. endlich die geringe Wahrscheinlich- 
keit, daB die kondensierten Ionen ais Ionen wieder verdampfen wiirden. D ie Temp. 
des Reflektors spielte fur seine Wirksamkeit eine Rolle. Hóhere Temp. war giinstiger. 
Ais Erklarungsvers. fiir den nahezu in der Normalenrichtung liegenden Strahl wird er- 
wahnt, da/3 es sich um spiegelnde Reflexion an den (llO)-Ebenen der Ni-Krystalle- 
handeln kónnte. D ie Ubereinstimmung der berechneten m it den beobachteten Winkeln 
is t ałlerdings nicht befriedigend. Da die Krystallstruktur des Pt-Reflektors nicht ge- 
niigend bekannt ist, laBt sich diese Betrachtung fiir ihn nicht durchfiiliren. (Physical 
R ev . [2] 35. 1090— 97. 1/5. 1930. Chicago, U niv., R y e r s o n  Physical Lab.) ScHNURM.

A. Campetti, Absorptionsspektra und Molekularstruktur. Zusammenfassende- 
theoret. Betrachtungen der Ergebnisse aus den Jahren 1925— 1929. (Nuovo Cimento 7- 
LXV—LXXVL Marz 1930.) W r e s c h n e r .

B. N. Finkelstein, Die Ionisierungsspannungen von Atomkonfigurationen m it
zwei Elektronen. D ie von H y l l e r a a s  (C. 1930. I. 3402) gegebene Formel zur Be- 
rechnung der Ionisierungsspannungen von Atomsystemen mit zwei Elektronen liefert 
fiir die Elektronenaffinitat des #-A tom s E k =  15,6 kcal/Moi. — Es wird auf die 
Mógliehkeit hingewiesen, m it Hilfe der Methode von P e i e r l s  (C. 1929. II . -1766) Be- 
ziehungen zwischen den Elektronenaffinitatcn hoherer Atome aufzustellen. (Ztschr. 
Physik 61. 234— 35. 29/3. 1930. Leningrad-Dnepropetrowsk.) L e s z y n s k i .

G. S tenvin iel, Zur Deutung einiger Pradissoziationserscheinurujen in  Banden-
spektrm. Uberstreicht die energet. Folgę von Rotationstermen die Dissoziationsgrenze 
eines zweiten Termsystems des Molekiils, so tritt oberhalb dieser Grenze Pradissoziation 
auf: anstatt in 10-8 sec zu strahlen, gehen die Molekule dann in viel kiirzerer Zeit 
strahlungslos in  den kontinuierlichen Bereich des anderen Terms liber, sie dissoziieren. 
Bei hoherem Gasdruck strahlen aber hochąuantige Rotationszustande noch, die bei 
geringem fehlen. Infolge der starken StoBauslóschung der niedrigen Rotationsterme 
wird dereń Lebensdauer auch stark verkurzt. Weiterhin werden auch durch die StoBe 
die Rotationszahlen dem therm. GJeichgewicht gemaB eingestellt, d. h. hoch rotierende 
aus schwach rotierenden nachgeliefert. Beide Ursachen wirken beim AIH zusammen, 
um bei steigendem Druck einige Linien (diffuse) der Rotationsbanden mehr heraus- 
zubringen, wie es B e n g t s s o n  (C. 1929. I. 846) beobachtete. —  Es werden Argumente 
beigebracht, die fiir eine Pradissoziation des J7-Zustandes, nicht fur reine Dissoziation, 
spreehen. (Ztschr. Physik 62. 201— 07. 21/5. 1930. Stockholm, Physikal. Inst. d. Hoch- 
schule.) B e u t l e r .

Maria Moraczewska, tlber das Absorptionsspektmm des Se-Dampfes. Das Ab- 
sorptionsspektrum des Se-Dampfes wird zunachst bei imgefahr 1000° u. Drucken von  
14— 865 mm m it einem Wolframbogen untersucht; Rotationsstruktur ,nicht aufgelóst. 
Im  AnschluB an das von R o s e n  (C. 1927. II. 782) gemessene Gebiet von ). 4179 b is 
3288 A werden im R ot neue Banden bis 4638 A gefunden, die gemaB der hóheren Temp. 
hoheren Anfangsschwingungen entsprechen. D ie Einordnung in das Schema von R o s e n  
wird gegeben. Weiterhin wird im Rohr von 130 cm Lange mit 200— 400° gesatt. Se- 
Dampf mittels einer H 2-Lampe die Absorption im ultravioletten Gebiet gemessen. 
Eine Gruppe A  von der Formel v — 31 705 +  243,9 n' —  1,2 n '2 fiir den oberen Term 
(neuer Elektronenzustand) liegt zwischen 3151 u. 2758 A, eine weitere B  m it v — 
43 210 +  368 n' —  0,2 n '2 ais oberem Term zwischen 2295 u. 2100 A (vgl. C. 1930- 
L 3746). D ie Intensitat beider Bandensysteme ist gering. (Ztschr. Physik 62. 270— 78. 
21/5. 1930. Warschau, Inst. f. Experiment. Physik d. Univ.) B e u t l e r .

H. Kuhn, Das Verhalten hochangeregter Atome in dektrischen Feldem. Die Ab
sorption des if-Dam pfes bei 700° wird in der Nahe der Seriengrenze untersucht. Dabei 
befindet sich das K  in  einem elektr. Feld, das bis zu 300 V pro cm gesteigert werden 
kann. Die Absorptionslinien des K  werden ohne Feld bis zum 31. Glied der Haupt- 
serie beobachtet, m it Feld werden die jr-Komponenten nur bis zum 23. Glied, die
o-Komponenten bis zum 25. Glied wahrnehmbar. Im  o-polarisierten Licht treten bei 
hohen Gliedzahlen (18— 28) neue Absorptionslinien in der Mitte der Hauptserienlinien 
auf, die 2S  — ->- -i)-t)bergangen zugeschrieben werden. Erklarung dieser Beobachtung :
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In  groBem Abstand vom Kern —  bei hoehąuantigen Bahnen —  wird durch die t)ber- 
lagerung des auBeren Feldes das Kernfeld iiber kompensiert; die Bahnen werden in- 
stabil, wena der Aphelabstand der zugehorigen Keplerellipse des Leuchtelektrons 
diesen Ort iiberschreitct. Bei Bahnen m it groBerem Drehimpulsmoment (l — 1,2) tritt 
infolge der groBeren kinet. Energie im Aphel das AbreiBen der Linien spater ein. Des-
halb reichen die S ---- >- £>-tjbergange weiter, dereń Auftreten auch durch die Starkę
des aufieren Feldes bewirkt wird; auch die o-t)bergange, dereń p-Bahnen senkrecht 
zur Feldrichtung stehen, reichen zu hóheren Gliednummern. Der Yergleich mit theoret. 
Ansatzen zeigt, daB das AbreiBen zu friih eintritt; es wird dies auf die Mitwrkg. von 
lonenfeldern zuriickgefuhrt. (Ztschr. Physik 61. 805— 15. 7/5. 1930. Góttingen,
II. Physikal. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

A. E llet, jDer Einflu/3 der durch den Kernspin verursachten 11 yperfeinslruktur 
auf den Polarisationszustand der Resmianzstrah lung. Wenn der Kernspin von T l 
gleich Ya (in Einheiten 7i/2 n), BOllten die Linien 3776 u. 5350 unpolarisiert, 2768 
parallel, 3536 senkrecht zum elektr. Vektor des anregenden Strahles polarisiert sein. 
Die Ara-Resonanzstrahlung soli zu 0,333 bzw. 0,166 polarisiert sein, wenn der Kern
spin ^2 bzw. 1 ist. Eine esperimentelle Entscheidung liegt noch nicht vor. (Physical 
Rev. [2] 35. 588— 94. 15/3. 1930. Univ. of Iowa, Dep. of Physics.) E i s e n s c h i t z .

Brooks A. Brice, Das Bandenspektrum des Silberchlorids. D ie ausfuhrliche Arbeit, 
von der schon C. 1930. I. 1098. 1592 yorlaufige Resultate brachten. Hier wird fur das 
AgCl die Schwingungskantenanalyse aus Emissions- u. Absorptionsaufnahmen ge- 
wonnen zu

v =  31574,4 +  275,0 V  —  6,20 v' 2 —  0,133 v'3 —  342,4 v" +  1,163 v" 2, 
woraus ve =  31 606,9 cm-1 , coe" =  343,6 cm-1 , a>e' =  281,0 cm-1 folgt. Das Banden- 
system reicht von /  =  3124 bis ?. =  3400 A, is t nach B ot abschattiert, Heine Anderungen 
der Schwingungsąuantenzahl sind intensiv. D ie Bandkanten sind in  grofier Dispersion 
(1 mm pro A) vierfach (Rotation unaufgelóst), die Erklarung bildet das Auftreten 
■von Isotopen: Ag107Cl35, Agł0,Cls7, Ag100Cl36, Ag109Cl37 (in abnehmender Intensitat). 
Eine (unveróffentlichte) Theorie von B ir g e  wird angewendet fiir die Aufspaltung 
der Bandkanten infolge der Isotopie: D ie Aufspaltung is t nuli fiir den wahren Ursprung 
des Bandensystems, sie wachst m it zunehmender Schwingungsąuantenzahl in jeder 
Termfolge. D ie Zahlenwerte fiir die Aufspaltung laufen fiir Ag107Cl37-Ag107Cl35 von  
—6,4 cm-1  (Bandę 3 — y  1) bis 29,6 cm-1  (Bandę 4 — >-7), dagegen fiir A g109Cl36-
AgJ07Cl36 von 1,7 (0 — y  2) bis 4,2 cm-1  (Bandę 4 ---- y  9). Fiir die von F r a n c k  u.
K u h n  fiir A gJ u. AgCl (C. 1927. II . 1126.1931) beobachteten Banden werden Kanten- 
analysen gegeben:

A J v =  31 153 +  127,5 v' —  5,7 v' 2 —  205,7 v" +  0,57 v" 2
AgBr v =  31 421 +  179,4 v’ —  9,5 V  2 —  249,4 v" +  0,83 v" 2

Die Dissoziationswarme (nach der Schwingungs-Konyergenzmethode) ist 3,11 ±  0,10 V  
fiir den Normalzustand des AgCl, 0,31 ±  0,02 V fiir den angeregten. —  Die Grund-
zustande von AgCl, AgBr u. A gJ zerfallen durch Schwingung in  die n. Atome, fiir die
angeregten Zustande dieser Molekule nimmt Vf. Spaltung in angeregte (2Pv.) Halogen- 
atome u. angeregtes (2D')-Ag (m it 0,99 V) an, ohne daB dieser Zustand des Ag im  
Atomspektrum bisher naehgewiesen ist. (Physical Rev. [2] 35 . 960— 72. 15/4. 1930. 
New York, Univ. Heights.) B e u t l e r .

M. Leontowitsch, Zur Theorie der Polarisation der Kombinationsstreuung in  
Krystallen. Im  AnschluC an die theoret. Arbeiten von M a n d e l s t a m ,  L a n d s b e r g  
u. L e o n t o w i t s c h  (C. 1930 . I. 3273) sowie T am m  (C. 1930 . I. 3273) wird die 
Theorie der Polarisation der Streustrahlung weiter ausgebaut. Der Verglcich der 
theoretischen Forderung u. den empirischen Ergebnissen von C a b a n n e s  u . M e n z ie s  
an'Kalkspal u. Quarz ergibt fiir einige der starkeren Ramanlinien gute Ubereinstimmung. 
Bei den anderen Linien besteht entweder gar keine oder nur qualitative tlberein- 
stimmung zw schen Theorie u. Esperiment. (Ztschr. Physik 61. 548— 56. 15/4.1930. 
Moskau, LTniv.) D a d ie t i .

F. M. Jaeger, Einiges iiber molekulare Konfiguration und optische Aktivitat. Vf. 
gibt einen tjberblick iiber die Theorie der opt. A ktivitat u. hebt besonders hervor, 
daB der von VAN'T H o f f  u. L e  B e l  in  den Vordergrund gestellte Fali des asymmetr. 
C-Atoms nur ein ganz spezieller u. komplizierter Fali der allgemeinen Erscheinung ist. 
Es ist zur Erziclung einer Spiegelbildisomerie nicht notig, daB chem. verschiedene 
Substituent-en vorliegen. Auch vollkommen ident. Einheiten kopncn in  einem hoch- 
symmetr. Mol. so verteilt sein, daB das Spiegelbild davon yerschieden ist; dann is t
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das Mol. axial-symmetr. Beispiele sind auBer einer Reihe von organ. Korpern Yerbb. 
vom Typus (Mein[C20 1]3)Me3I, deron Drehungen mehrere hundertmal grofler sind ais 
die bei asymmetr. C-Atomen beobaohteten. —  Vf. bat Komplexsalze von Rh u. 
Co synthetisiert, bei denen 3 Athylendiamingruppen ganz oder teilweise durch 
trans-Cyclopentylen-l,2-diamin (Vf. erhalt bei der Darst. nur die trans-Verb., die bei 
axialer Symmetrie opt.-akt. ist) ersetzt sind. E s zeigte sich, daB von den Salzen mit 
drei Moll. der Cyclobase nur zwei Formen existenzfahig sind, die bei rechtsdrehender 
Anordnung des komplexen Ions drei linkę, u. bei linksdrekender Anordnung drci rechts- 
drehende Basenmoll. cnthalten. —  Yf. macht auf die Anomalitat u. GroBe der Rotations- 
dispcrsion dieser Komplessalze aufmerksam, die mit dem „Cottoneffekt“ (zirkularer 
Dichroismus, der darauf beruht, daB der rechts- u. der linkszirkular polarisierte Stralil 
verschieden stark absorbiert werden) in  engem Zusammenhang steht. (Osterr. Chemiker- 
Ztg. 33. 73— 78. 1/5. 1930.) E r b e .

N. F. Shirow, tjber Herstellung von phosphorescierenden Stoffen. II . (Journ. 
angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 785— 800. 1929. — C. 1930 . I. 
3529.) A n d r u s s o w .

Henry Gilman, J. Mc Glumphy und R. E. Fothergill, Die luminescenz, die 
bei der Einwirkung von Arylmagnesiumhalogeniden auf Nitroverbindungen auftritt. 
Vorlaufige Mitteilung iiber Leuchterscheinungen bei der Einw. von C6H 5MgBr, p-C6H ,Br- 
MgBr u. p-C6H 4Cl-MgBr auf Nitroverbb. Einzelheiten s. Origina). (Rec. Tray. chim. 
Pays-Bas 49. 526—31. 15/5. 1930. Amcs [Iowa], Iowa State College.) O s t e r t a g .

Arthur John Allmand und Derrick W illiam  Graham Style, Die Photolyse 
wtisseriger Wassersloffsuperoxydlosungen. I. Teil. Versuchsmethoden. Die Zers. von  
H 20 2 durch Licht wurde in einem weiten Konz.-Bereich untersueht, besonders die 
Beziebung zwiselien Zers.-Grad u. absorbiertem Licht. Das verwendete akt. Licht 
war meist monochromat. oder auf ein schmales Spektralgcbiet beschrankt. Es wurden 
drei versehiedene H 20 2-Praparato untersueht, Zusatzc die verzogernd oder besclileu- 
nigend auf die Photolyse wirken, wurden im allgemeinen nicht verwendet. (Journ. 
chem. Soc., London 1930 . 596— 606. April. London, Univ.) W r e s c h n e r .

Arthur John Allmand und Derrick W illiam  Graham Style, Die Photolyse 
u-asseriger ]Vasserstoffsuperoxydlosunge7i. II. Teil. Versuclisergebnisse. (I. vgl. yorst. 
Ref.) D ie Vers.-Ergebnisse sind in  Tabellen u. Kurvenbildern dargestellt u. werden 
unter Bezugnahme auf die Ergebnisse friiherer Autoren diskutiert. Eine Erklarung 
der sehr komplexen oft imerwarteten Bezichungen auf einfacher Grundlage ist vóllig 
unmoglich. (Journ. chem. Soc., London 19 3 0 . 606— 23. April. London, Univ.) W r e .

B. S. Sharma, Die Verfarbung konzentrierter Ammonminrhodanidlosungen durch 
photochemische Umwandlung. Bei Bestrahlung sich nicht verfarbende N H tGNS- 
Priiparate wurden erhalten durch Einw. von (KH4)2C 03 oder (NH4)2S 0 4 auf Ba(CNS)., 
(aus NHjCNS +  Ba(OH)2) oder durch Kochen einer verd. Lsg. des Salzes m it Tier- 
kohle, die m it reiner HC1 gekocht u. getrocknet worden war. Die Praparate verfarben 
sich nicht bei Behandlung m it reiner HC1, H 20 2, oder Cl2. Zusatz von Spuren Fe ais 
Fe"- bzw. Fe"'-Salz oder Metali zu den reinenPraparatenbewirkenYerfarbung im Licht; 
die Intensitat der Farbę u. die zu ihrem Versch-winden im Dunkeln erforderliche Zeit 
sind der Fe-Menge proportional. Der A .-Extrakt der m it Fe"-Salz u. N H 4CNS ent- 
wickeltcn Farbę wird durch Verdiinnung intensiver. Gleiche photochem. Umwand
lung wie in wss. Lsg. auch in  anbydr. Pyridin. Auch nach wiederholten Be- 
strahlungen u. Aufbewahrung im Dunkeln geben die wss. Lsgg. keinen N d. Gelatine 
yerhindert die Verfarbung. —  Vf. sclilieBt auf die Bldg. eines losen Additions- 
komplexes aus Fe(CNS)3 u. 0 2. (Journ. chem. Soc., London 19 3 0 . 308—09. Febr. 
Lahore, Government Coli. u. Benares, Uniy.) K r u g e r .

Wilfred W. Barkas, Positive und negatire Photoplwrese kolloider Teilclien in  
wasserigen Losungen. In Fortsetzung friiherer Unterss. (ygl. C. 1927 . I. 402) wird 
gezeigt, daB positive u. negative Photophorese in FU. vorkommen kann, u. daB die 
beobachteten Bewegungen nicht auf Konvektionsstróme in der suspendierenden FI. 
zuriickzufuhren sind. Einige anschlieBende ultramikroskop. Beobachtungen reichten 
zur genauen Best. der Teilchenradien nicht aus, doch erwies sich auch bei diesen wenigen 
Beobachtungen die Richtung der treibenden Wolke ais genau definiert. (Philos. Magazine 
[7] 9. 505— 19. Marz 1930. London, Univ.) W r e s c h n e r .

M. Karschulin, t)ber die photogakanischen Erscheinungen an belichteten CuO- 
Elektrodm (Becąuereleffekt). (Photodynamische Studien. II.) (I. ygl. C. 1930 . I. 3575.) 
Taucht man in eine Salzlsg. zwei Metallplatten ein, die an der Oberflaclie mit einer
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diinnen Schicht von Metallhalogen oder Metalloxyd bedeekt sind, u. belichtet die eine 
Platte wahrend die andere im Dunkeln gehalten wird, so entsteht ein elektr. Strom, 
der von der unbelichteten zur beliehteten Platte verlauft. Diese Erseheinung wurde 
vom Vf. an besonders hergeatellten CuO-Platten untersucht, bei Beliclitung mit weiBem 
Licht, ais Elektrolyte wurden W. u. wss. Lsgg. der Na-Halogenide verwendet. Die 
m it W. gefulltc Zelle zeigte nur einen geringen Potentialanstieg, der der therm. Ab- 
sorption des CuO zugeschrieben werden kann; daraus wird geschlossen, daB ein Zerfall 
von CuO im Lichte bei der mit W. gefullten Zelle nieht stattfinden kann. D ie groBen 
Unterschiede der Potentiale zwisehen NaJ-Lsgg. u. den Lsgg. der anderen Na-Halo- 
genide fiihren Vf. zu der Annalime, daB bei. den NaJ-Lsgg. photochem. Prozesse (Cu2J, 
J2-Bldg.) u. autokatalyt. Prozesse (Trijodion), sowie Dunkelfeldrkk. eintreten konnen.

• Der groBe Potentialwert, der bei NaOH-Lsgg. erhalten wird, liiBt auf Dissoziations- 
anderungen dieser Lsgg. schlieBen. (Bioehem. Ztschr. 220. 122—32. 7/4. 1930. Zagreb, 
Univ.) W r e s c h n e r .

Max Planck, Das Weltbild der neuen Physik. 3. u. 4., unverand. Aufl. Leipzig: Joh. Ambr.
Barth 1930. {52 S.) S°. nn. M. 2.70.

Aj. Elektrochem ie. Thermo chem ie.
R. Ruyssen, tjber die lonisation bei der Zerlegung ton Ozon. (Ygl. C. 1928. II . 847.) 

Krit. Bemerkungen zu den bisherigen Ergebnissen u. Vorschlage zu einer systemat. 
Unters. iiber Ionisationsbedingungen, EinfluB der Belichtung, Temp., Gaskonz. auf 
Stromintensitat u. Sattigungsstrom. (Natuurwetenscliappeliik Tijdsclir. 12. 86— 90. 
30/5. 1930. Gent, Univ.) *  K. W o lf .

C. Gutton, (Jber die Eige.nsclia.ften ionisierter Gase in  hochfreguenten eleHromagne- 
tischen Feldern. Im  AnschluB an die Verss. von H. G u t t o n  (vgl. C. 1930. L 2521)
untersuehte Vf. die Resonanzionisationserscheinungen eines Gases in  einem Glasrohr
zwisehen zwei Kondensatorplatten bei weehselndem Plattenabstand, dabei zeigte sich 
keine Anderung der Resonanzionisation. Bei spateren Verss. wiirden die Platten ganz 
fortgelassen, das Gasrohr wurde in die Naig; eines Oscillators gebraclit, so daB die 
elektr. Kraft der Achse des Rolires parallel war. Das Gas war zuerst wenig ionisiert, 
Leitfałiigkeit c0, nach Einschalten des Oscillators zeigte sich eine yeranderte Leit- 
fahigkeit c. D ie Verss. wurden mit steigenden Anfangsleitfahigkeiten fortgesetzt; 
bei einem bestimmten Wert von c0 bewirkte der Oscillator einen plotzliehen Anstieg 
der Leitfahigkeit c u. auch eine Verstarkung der Leuchterscheinung. D ie Leitfałiigkeit 
nach. der plotżlichen Anderung entspricht (nach friiheren Erfahrungen) der Resonanz. 
Bei steigender lonisation nahert sich die Periode der Elektronenschwingungen der 
Resonanzperiode, die Schwingungsamplitude wird gróBer, das bewirkt eine Steigerung 
der lonisation, die sich wieder der Resonanz nahert. Erst wenn Resonanz erreicht 
ist, kann ein stabiler Zustand eintreten. Die Anschauungen von H. G u t t o n  (1. c.) 
werden durch diese Verss. bestatigt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 844— 47. 
7/4. 1930.) W r e s c h n e r .

Ralph B. Kennard, Bewegung positiver Ionen durch Gase. (Vgl. C. 1928. I. 
2348.) Im  AnschluB an friihere Verss. iiber die Bewegung schwerer Alkaliionen durch 
leichte Gase bei niedrigen Drucken "wird die seinerzeit gewahlte Methode nochmals 
diskutiert. Senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ionen war ein Magnetfeld angeordnet. 
Der maximale Streuwinkel wurde durch Verschieben einer Blende in der zur Ablenkungs- 
richtung der Ionen senkrechten Ebene festgestellt. Diese Blende war mit einer Kammer 
verbunden, in der die Ionen ihre Ladungen an ein Elektrometer abgaben. Cox (vgl.
C. 1930. I. 1600) wendeto gegen diese Methode ein, daB eine Unterscheidungsmdglich- 
keit pvischen Streuung u. Neutralisierung der Ionen fraglieh sei. Nach Meinung des 
v fs. ist dieser Einwand berechtigt fiir den Fali leiehter Ionen in  schweren Gasen, nicht 
jedoch fiir die von ihm untersuchten Falle. Um das zu erharten, weist er darauf hin, 
daB auf Grund der kinet. Theorie in  einigen der von ihm untersuchten Falle Streuung 
hatte beobachtet werden miissen. Nach der Angabe des Vfs. kann man den Bruehteil 
der einfaeh gestreuten Ionen, die auf ein den Abmessungen des Auffangspaltes ent- 
sprechendes u. diesem benachbartes Flachenelement fallen, naherungsweise m it einer 
graph. Methode bestimmen. Fiir Cs+ in H 2 findet man 14%, fiir Cs+ in He 11%, fur Na+ 
*n 6,5%, u. fiir Cs+ in Ar 1,6%. Wird das Magnetfeld gerade um soviel vergróBert, 
daB die niehtgestreuten Ionen nicht mehr in  den Auffanger kommen, so miissen die 
angefiihrten Bruchteile der einfaeh gestreuten eindringen u. sich durch einen Strom
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anzeigen. Dieser Strom war jedoch nicht zu beobachten, obwohl auCer bei Cs+ in  Ar 
die Ionenzahl fur einen mcBbaren Strom ausreichen wiirde. Dieses negative Ergebnis 
scheint dem Vf. nur daftir zu spreclien, daB der Streuvorgang zwischen Ionen u. Atomen 
theoret. noch nicht geniigend erfaBbar ist. Er vermutet, daB die Verhaltnisse schwieriger 
zu ubersehen sind durch das Auftreten nicht Yollkommen elast. StoBe u. durch eine 
Gleitreibung zwischen łon  u. Atom. (Physical R ev . [2] 35. 1129. 1/5. 1930. Konstanti- 
nopel, Department of Physics, R o b e r t  College.) S c h n u r m a n n .

W illiam  Band, Einfangen von Elektronen durch a-Teilchen. Nach B a r n e s  
(vgl. Ć. 1930. L 3003) kann ein Elektron von einem Kern nur eingefangen werden, 
wenn es auf den Kern bezogen, die kinet. Energie Nuli besitzt, oder eine solche, die 
einem Quantenzustand des Atoms entspricht. Wenn nun die anfangliche relative 
Geschwindigkeit des Elektrons keine der krit. GroBen ist, nimmt man nach der Quanten- 
theorie an, daB das Elektron in ein Niveau n eindringt, die Energie h vn -wird dabei aus- 
gestrahlt, wobei h vn kleiner ais die relative kinet. Energie ist. Dann verliiBt das Elektron 
den Kern wieder. Der Yf. schlieBt daraus, daB die Energie in zwei getrennten u. von- 
einander unabhangigen Freąuenzen. ausgestrahlt werden muB. D ie eine hiingt von der 
relativen Geschwindigkeit des Elektrons zum a-Teilchen ab, die andere von der Wahr- 
scheinlichkeitsverteilung fur die Einfangung der Streuelektronen. Daraus schlieBt Yf. 
weiter auf das Auftreten eines endlichen Prozentsatzes von Elektronen m it nahezu 
gleicher Geschwindigkeit wie die a-Teilchen, u. schlagt die Messung dieser Anzahl m it 
einer der von B a r n e s  angegebenen Anordnungen vor. (Physical Rev. [2] 35. 1128— 29. 
1/5.1930. Peking, Physics Department Yenching Univ.) S c h n u r m a n n .

J. H. Bcuce, Ionisation in Stickstoff. Yerss. iiber die Coronaentladung in  sorg- 
faltig gereinigtem N 2 ergeben fiir die Beweglichkeit der negativen Elektrizitiitstrager 
Werte, die wesentlich unterhalb der von T o w n s e n d  u . B a i l e y  (C. 1922. I . 1269) 
fiir Elektronen gefundenen Werte liegen. Von den Elektrizitatstragem konnen
—  je nach den Entladungsbedingungen —  nur 0,012 bis 0,025 aus Elektronen bestehen. 
(Naturę 125. 780. 24/5. 1930. Oxford, Electrical Lab.) LESZYNSKI.

John Zeleny, Uber Połenlialbeziehungen in  den Streifungen der positiven Kolonne 
elektrischer Entladungen durch Wasserstojf. (Vgl. C. 1930- L 3160.) Das Viellinien- 
spektrum von Streifungen in der positiven Kolonne von Entladungen durch H 2 muB 
von Elektronenubergiingen zwischen angeregten Zustanden des Mol., die sich um 
3 Volt fiir die violetten Linien unterscheiden, herriihren, u. nicht, wie bisher an- 
genommen wurde, von Obergangen vom niedrigsten Anregungszustand auf den Grund- 
zustand, da ein solcher Ubergang Licht auBersten Ultravioletts ergeben wurde. Das 
BLj-Mol. muB also in  den Streifungen bis rund 16,1 Yolt angeregt sein. Im Potential- 
fall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Streifungen erreichen aber die Elektronen 
langst nicht diese Energie. Vf. nimmt an, daB die Elektronen auBerdem noch Energie 
in  bestimmten Betragen durch StoBe zweiter Art mit Moll. von Venmreinigungen 
erhalten. D ie experimentellen Tatsachen, die fiir diese Rolle der Yerunreinigungen 
sprechen, werden diskutiert. (Physical Rev. [2] 35. 699— 704. 1/4. 1930. Yale Univ., 
Sloane Phys. Labor.) L o r e n z .

Ryuzaburo Taguti, KathodenstrahkisciUogramm der Wechselstromenłladung in einer 
Neonróhre. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 12. No. 221— 27. Buli. Inst 
physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 9. 17. 20/2. 1930.) L o r e n z .

N. Siracusano, Neu beobachtete Erscheinungen bei der Iłingentladung. (Atti R. 
Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 11. 64— 69. 5/1. 1930. Palermo, Univ. —  C. 1930- 
I .  3012.) W r e s c h n e r .

R. W. Wood, Neue Arten elektrischer Entladung in  hohem Vakuum. Vf. unter- 
sucht Hochfreąuenzentladungen (Wellenlange 2 bis 30 m) in hohem, nach gewohnlichen 
Methoden nichtleitendem Vakuum zwischen AuBenelektroden. D ie L euch tersche inungen  
werden im elektr. u. magnet. Feld untersucht. AuBerdem werden die auftretenden 
Druckanderungen mittels schwingenden Quarzfiiden gemessen. (Physical Rev. [2] 35- 
658. 15/3. 1930. John Hopkins Univ.) E is e n s c h it z .

W. B. Nottingham, EinflufS beschleunigender Felder auf die photcekklrische w id  
die thermionische Arbeił ais Funktion zusammengesetzter Oberflachen. D ie Befunde von 
I v e s  u. O l p i n  (vgl. C. 1929. I I .  2536), daB die langwellige Grenze einer Alkalimetall- 
schicht auf P t imter Anwendung einer Zugspannung mit wachsender Schichtdicke 
gegen Rot verschoben ist, ein Masimum durchlauft, u. wieder zuruckgeht bei sehr 
dicker Schicht, werden bestiitigt. Gezeigt wird, daB ohne die Zugspannung keine 
optimale Schichtdicke yorhanden ist. Mit kleiner werdendem Peld nimmt die optimale
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Dicke zu, bis beim EelcL 0 die langwellige Grenze von der des Grundmetalls in die des 
Alkalimetalls iibergeht, die keine Verschiebung erleidet. Der analoge Vers. fiir die 
therm. Emission wird mit einem thorierten W-Draht angestellt, wobei sieh mit einem 
beschleunigenden Feld bei bestimmten Aktmerungswarmen eine optimale Dicke des 
Th-Belags ergibt. (Physical Rev. [2] 35. 1128. 1/5. 1930. Swarthmore, Pa., Bartol 
Research Foundation.) ScHNURMANN.

D. C. Ginnings und T. E. Phipps, Temperatur-Leitfahigkeitskuroen fester Salze.
III. Lithiumhalogenide. (II. vgl. C. 1929. II. 266.) D ie Temp.-Leitfahigkeitskurven 
fester Li-Halogenide wurden bestimmt, voń Zimmertemp. bis zu Tempp. nahe dem F. 
Ebenso wie bei den Na- u. K-Halogeniden wurden zwei Yerschieden geneigte Kurven- 
zweige festgestellt. Daraus kann man schlieBen, daB der LeitungsprozeB bei den Na-, 
K- u. Li-Reihen der gleiche ist, u. daB bei niederen Tempp. das Li-Ion allein leitet, 
wahrend bei hoheren Tempp. Li- u. K-Halogenionen an der Leitung beteiligt sind. 
Die Loslosungswiirme (E) der leitenden Ionen wurde m it Hilfe der VAN’t  H o F F sch en  
Gleichung berechnet: d  ln k/d T  =  E /R  T~ (k =  spczif. Leitfahigkeit). In der Li- 
Reihe scheint E  eine lineare Funktion der Temp. Yon F. zu sein. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 1340— 45. April 1930. Urbana, Illinois, Univ.) W r e s c h n e r .

Paul Walden, Die niclitwasserigen Losungen und die Leitfahigkeit binarer Salze. 
Yf. gibt auf Grund ausgedehnter eigener Unterss. (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 179) eine zusammen- 
fassende Darst. von dem Verh. binarer Elektrolyte in nichtwss. Losungsmm. Die 
Anomalien der starken Elektrolyte beruhen nicht allein auf einer Materialeig. des gel. 
Stoffes, sondern sind wesentlich dureh die Wechselwrkg. zwisehen den Ionen u. dem 
Losungsm. bedingt. Vf. belegt dureh zahlreiche Beispiele, daB derselbe Elektrolyt 
sich in  dem einen Losungsm. ™  ein starker u. in dem anderen sich wie ein schwacher 
verhalten kann. Es werden A  "[/c-Kurven zahlreicher organ. Salze, vor allem der tri- 
u. tetraalkylierten Ammoniumhalogenide in  verschiedenen Losungsmm., z. B . S 0 2, 
CH2C12, CHC13 gezeigt. (A  =  Aquivalentleitfahigkeit, c =  Konz.) D ie Diagramme 
belegen die bekannte Regel des Vfs., daB die Kurven um so mehr von der Yom W. 
her bekannten Gradlinigkeit abweichen u. ein um so starker ausgepriigtes Minimum 
besitzen, je kleiner die D E. des Losungsm. ist, u. daB auch die Lage des Minimums 
eine Funktion der D E . ist. D ie Konz., bei der die A , ]/c-KurYe aufhórt, eine Gerade 
zu sein, ist naherungsweise dureh die Formel c =  (270/e)3 gegeben. (s =  D E . des 
Losungsm.), wiihrend dieK onzz., bei denen ein bestimmter Elektrolyt in  verschiedenen 
Losungsmm. denselben Dissoziationsgrad zeigt, naherungsweise dureh die Beziehung 

3/—gegeben sind: e y c  =  Konst. Vf. bestatigt an anderem ausfuhrlichen IMaterial die 
Regel, daB das Prod. Aoo v  (V — Viscositat des Losungsm.) fiir alle Losungsmm. u. 
Tempp. eine Materialkonstante des Elektrolyten ist, u. zeigt an Beispielen, wie diese 
Regel zur Best. von Aoo, d. h . der Summę aus den Bewegliehkeiten der Ionen benutzt 
werden kann, u. wie sich sinngemaB daraus auch die Beweglichkeit des einzelnen łon  
ohne die H lTTORFsche Uberfiihrungszahl errechnen laBt. Vf. unterscheidet grund- 
satzlich zwisehen zwei Arten von Losungsmm.: 1. solchen m it starker Ionisationskraft, 
wie z. B. Sehwefelsiiure, in dem sich selbst homóopolareVerbb.,wie Athylather, wie starkę 
Elektrolyte Y erhalten ; 2. solche m it schwacher Ionisationskraft wie die KW -stoffe u. 
ihre H alogenderiY v., in denen sieh alle Elektrolyte wie sehwache Elektrolyte verhalten. 
Zwisehen beiden Extremen liegen die Losungsmm. mit mittlerer Ionisationskraft, 
in denen das Verh. der Elektrolyten von seiner eigenen Natur abhangt. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 47. 1—45. Jan. 1930. Vortrag.) J . L a n g e .

Mark Rabinowitsch, Zur Frage uber die Natur der elektrolytischen Dissoziation. 
(Vgl. C. 1929. L 726.) Es wird dargelegt, daB die Vorstellung vollsta.ndiger Dissoziation 
der starken Elektrolyte Yon einer groBen Reihe Yon Tatsachen nicht gestiitzt wird. 
Schon im Innern eines ungespaltenen Mol. zeigt sich ein Dissoziationsbestreben, daB 
sich dureh die Molekularpolarisation ausdriickt, also mit der D E. zusammenhangt. 
Vf. gibt eine Ubersicht uber die Dissoziation von Elektrolyten im festen Zustand, 
SchmelzfluB u. in  Lsg. in Abhangigkeit Yon der Molekularstruktur. In Lsgg. bestimmt 
die Struktur der dureh chem. Krafte entstehenden Solvatmoll. den Ion isationsY organg. 
Es existieren zwei Arten von Leitungsmechanismus in Lsgg., namlich Ladungsiiber- 
tragung dureh Ionenwanderung (in verd. Lsgg.) u. dureh Ionenplatzwechsel im Innern 
eines Mol. (in konz. Lsgg.). Daraus erklart sieh, daB die rein elektrostat. Theorien 
nur in verd. Lsgg. richtig sind. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 147. 345— 70. Mai 
1930. Kiew, Polyteehn. ln st., Lab. f. physikal. Chemie.) E rb e.
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James Riddick Partington und Reginald Joseph Winterton, Die Bestimmung 
der Dissozialionsdrucke wasserhaltiger Salze m it einer dynamischen Methode. III. Teil. 
(II. vgl. C. 1923- III. 529.) Vff. lieBen trockene Luft uber das zu untersuchendo Salz 
(wasserhaltiges Natriumarsenat oder Phosphat) streiohen, dann durch P 20 6-Rohre, 
durch eine Waschflasche m it W. u. zuletzt wieder durch cinen App. zur Absorption 
von W.-Dampf. Da Salz u. W. auf gleicher Temp. gehalten wurden, sind die absorbierten 
W.-Mengen den Dampfdrucken von Salz u. W. direkt proportional. Vff. fanden: 
fiir die Bk. Na2H A s04,12 H 20 — > N a2H A s04,7 H 20  +  5 H ,0  bei 14,90° =  5,24 mm; 
bei 20° =  7,36 mm. Piir die Rk. N a2H A s04,7 H 20 — y  Na2H A s04 +  7 H„0 bei 
24,92° =  9,98 mm; bei 30“ =  14,39 mm; bei 35° =  20,73 mm. Piir die Rk. 
Na2H P 0 4,12 H 20  — >  N a2HPO.„7 H 20  +  5 H ,0  bei 14,90° =  8,39 m m ; bei 20° =  
12,93 mm; bei 24,92° =  19,10 mm u. bei 30° =  27,05 mm. Die Dissoziationsdruck- 
temp.-Kurven fur das Arsenat zeigen bei ca. 22° einen tlbergang zwischen Hepta- 
u. Dodecahydrat. D ie Hydratatiohswarme der untersuchten Rkk. bei verschiedenen 
Tempp. -wurde nach den Gleichungen von C l a u s i u s - C l a p e y r o n  u. N e r n s t  berechnet. 
D ie spezif. Warmen der beiden Natriumarsenathydrate wurden anniihernd bestimmt. 
(Journ. chem. Soe., London 1930. 635— 43. April. London, Univ.) W r e s c h n e r .

Merle Randall und Clyve Allen, Die Deutmig der gemeinsamen Eigenschaften- 
schwacher Elektrolyte. Theoret. Unterss. zur Berechnung der Akthdtat schwacher Elek- 
trolyte aus Messungen der A k tm ta t des Losungsm. u. zur Klarung unserer Vor- 
stellimgen der thermodynam. Behandlung „sogcnannter" imvollstandig dissoziierter 
Substanzen. (Journ. Amer. chem. Soe. 52. 1814— 23. Mai 1930. Berkeley, Californien, 
Univ.), W r e s c h n e r .

F. H. Mac Dougall, Der Aklivitdtskoeffizient von Silberacetał. D ie Lóshchkeit 
von Silberacetat bei 25° in  W. u. in wTss. Lsgg. von K N 0 3 wurde untersucht bis zu einem 
Mol.-Geh. von 3,014. Bei Einsetzung eines Ionendurchmessers von 4,35-10-8 cm ent- 
sprieht der DEBYEsche Ausdruck fiir den Aktivitatskoeffizienten den Vers.-Ergebnissen 
bis zu einer Ionenstarke von iiber 1. D ie Aktmtatskoeffizienten von Silberacetat in  
den yerschiedenen Lsgg. sind in  Tabellen zusammengestellt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 1390— 93. April 1930. Minneapolis, Minnesota, tJniY.) W r e s c h n e r .

Jean Billiter, Methoden zur Bestimmung absoluter PoUntiale. (Trans. Amer. 
electrochem. Soc. 57. 10 Seiten. 1930. Sep. —  C. 1929- II. 2865.) B r i s k e .

M. Leslie H olt und Louis Kahlenberg, Elektrodenzusammenstellungcn bei der 
Titration von Siiuren und Basen. Um z u ermitteln, welche Elektrodenpaare bei der 
potentiometr. Titration von Sauren u. Basen sich am besten eignen, wurde eine groCe 
Anzahl von Metallpaaren untersucht. So wurde W  m it A l, Ag, As, A u, B i, Co, Cr, 
Cu, Cd, Fe, Ir, Mo, N i, Pd, Pb, P t, Sb u. S i, Cu mit Ag, Cd, Co, Cr, Ir, Mo, N i, P d ,  
P t u. S i, Mo m it Ag, Co u. N i  zusammengestellt. Die Resultate sind in  Form graph. 
Kurven angegeben. Fiir die Unterss. wurden kauptsiichlich 0,1-n. N H ;,OH, NaOH u. 
(C2H 5)2N H  benutzt. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 57. 19 Seiten. Sep.) W in k e lm .

J. R. Partington und H. G. Simpson, Konzentrationszellen in Athylallcohol. 
Teil IV. Gemische von Natrium- und Kaliumjodiden. (III. vgl. C. 1929. I. 1541.) Die 
EK. von Ketten folgender Art in  Lsg. von A. wird bestimmt. Ag j AgJ, N aJ0)1 n | 
(N aJ +  K J)0i01 n, A gJ | Ag u. A g |A g J , !NaJ0!l n | (N aJ +  K J)0i02 n> A g J |A g J , 
wobei also die Summę Ton N aJ +  K J  konstant gehalten u. nur das Verhaltnis variicrt 
wurde. —  Das Fl.-Potential lieB sich nach P la n c k  eliminieren. Es zeigte sich, daB 
der Aktivitatskoeffizient, von N aJ in diesen Lsgg. von der Konz. an K J  abhing u. nicht 
nur von der Gesamtkonz. der Misehung, wie G. N. L e w is  (Thermodynamics . .  • 1923. 
S. 368) dies fiir den Aktm tatskoeffizienten eines starken Elektrolyten in  einer verd. 
Lsg. einer Misehung von starken Elektrolyten desselbcn Valenztj>pus angenommen 
hatte. Ebensowrenig ist das Prinzip der isohydr. Lsgg. fiir die genannten Konzz. erfiillt. 
(Trans. Faraday Soc. 26. 147— 54. Marz 1930. London, Univ.) K lem m .

Warren C. Vosburgh und Oscar N. Lackey, Eine Quecksilber-lasisches Queck- 
silbersulfal-Voltaische Zelle. D ie Zelle H g | H g2S 0 4, xM H 2S 0 4 j x i\IH 2S 0 4, Hg2S 0 4, 
3 HgO ■ S 0 3 | Au wurde untersucht. Kurz nach der Zus. ist die EK. dieser Zelle gut 
reproduzierbar u. eine Zeitlang konstant, sinkt dann aber langsam wahrend einer 
Periode von mehreren Monaten. Die Lóshchkeit von bas. Quecksilbersulfat in  einigen 
der H 2S 04-Elektrolyten wurde bestimmt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1407— 10. 
April 1930. Durham, North Carolina, Duke Univ.) W r e s c h n e r .

E. A. Guggenheim, Eine Untersuchung vonZellen mit flussig-flussigen Beruhrungs- 
flachen. (Ygl. B j e r r u m ,  C. 1911. I. 528.) Das Diffusionspotential zwischen zwei
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idealen verd. Lsgg. von Elektrolyten oder Elektrolytgemischen hangt von der Natur 
der Ubergangsschicht zwischen den beiden Endlsgg. ab. D ie „kontinmerliche Mischungs- 
$chicht“ sollte nach der HENDERSONschen Eormel ein reproduzierbares Potential 
geben, sie is t aber theoret. unstabil. Diese Unstabilitat kann auf ein Minimum gebracht 
werden, wenn die Ubergangsschicht gemigend lang gemacht wird. Vf. hat dies 
experimentell verwirklicht u. erhielt eine reproduzierbare EK., die mehrere Stdn. 
lang innerhalb 0,2 Millivolt konstant blieb. D ie Beruhrungsflache m it „zuriickgedrangter 
DiJJusicn“ bei zylindr. Symmetrie stellt 'einen stetigen Zustand vor mit einer Uber
gangsschicht von unveranderlicher Lange. D ie Potentialdifferenz ist durch die P l a n c k -  
sche Eormel gegeben, u. is t  von dieser Lange unabhangig. Dieser Eall is t esperimentell 
schwer zu verwirklichen, Vf. erreichte nur eine Reproduzierbarkeit innerhalb 0,4 Milli- 
volt. Bei der Beruhrungsflache mit „freier Diffusion“ wachst die Lange der Ubergangs
schicht proportional ] / Zeit, doch die Potentialdifferenz sollte sich nicht andern. Dieser 
Eall ist leicht esperimentell zu verwirklichen, Vf. erzielte eine reproduzierbare EK ., 
die meistens 24 Stdn. innerhalb 0,2 Milliyolt konstant blieb. Leider gibt es keine Eormel, 
die diese Potentialdifferenz explicite darstełlt, die Giiltigkeit der TAYLORschen an- 
genaherten Behandlung ist fraglich. D ie ,,scharfe“ Beruhrungsflache ist theoret. un- 
d efin iert. Der Yers. bestatigt dies, m a n  erhalt eine EK ., dereń Wert in n e rh a lb  mehrer 
Millivolt schwankt, wenn nicht zylindr. Symmetrie vorhanden ist. D ie „fliefSende Be- 
riihrungsflacJie“ ist entweder ein spezieller Fali der „kontinuierlichen Mischungs- 
schicht“, oder sie stellt einen stetigen Zustand dar, der durch die Form des verwendeten 
App. bestimmt u. fur die theoret. Diskussion zu kompliziert ist. Es wird meist das 
erstere angenommen. I n  der Zelle: Hg | HgCl | 0,1-n. HC1 I c KCl | 0,1-n. KC11 HgCl|Hg  
(c von 0,1— 3,5), bei zylindr. Symmetrie der Ubergangsschicht, weicht die EK. niemals 
mehr ais einige Zehntel Millivolt von dem Wert ab, der durch die „konlinuierliclie 
Mischungsschicht“ gegeben ist. Doch erhalt man unregelmiiBige Schwankungen von  
mehreren Millivolt, wenn die Beruhrungsflache am Ende eines diinnen Rohres liegt, 
das in  ein weiteres Rohr eintaucht. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1315—37. April 1930. 
Kopenhagen, Kgl. Landwirtschaftl. College.) W r e s c h n e r .

N. S. Kriwolutzkaja und G. G. Morosow, Untersuclmng des Einflusses der Form  
der Kóhleeteklrode von Kohte-Zinkelementen. D ie Ausnutzung des Depolarisators M n02 
fallt mit der Stromdichte u. ist nicht nur von der Oberflache der Kohleelektrode, 
sondern auch von ihrer Form abhangig. Im Yergleich zu runden Kohlcelektroden 
ergeben flachę Elektroden eine um 2 5 %  grSBere Kapazitat des Elements. (Journ. 
angew. Chem.-[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 703— 18. 1929.) A n d r t j s s o w .

A. W. Pamfilów und G. F. Filippytschew, Beilrdge zur Elektrochemie des 
Cliroms. Die elektrolyt. Cr-Abscheidung aus Lsgg. des dreiwertigen Cr wurde in  groBem 
Bereich der Konzz. (160 bis 4 g Cr im  Liter), der Stromdichte (0,05—0,5 Amp./ącm) 
u. des ph untersucht. In Gegensatz zu friiheren Anschauungen, daB die Cr-Abscheidung 
mit guter Ausbeute nur aus stark konz. Lsg. u. groBem CAromoEf/ciuberschuB gelingt, 
wurde gefunden, daB auch bei geringen Cr-Konzz. die Metallabscheidung erzielt werden 
kann u. zwar bei kleinem Geh. an freiem Cr20 3 u. groBeren Stromdichten. So bekommt 
man z. B. aus neutraler Lsg. m it 4 g Cr im Liter bei 0,5 Amp./ącm u. 17,4— 11,4 Volt 
ein Cr-Metall in Form von schwarzen Nadeln m it einer Stromausbeute von 24%; bzw. 
bei 0,1 Amp./qcm u. 1,1— 4,2 Volt ein reines Cr-Metall mit einer Ausbeute von 6,4 
bis 11,0%. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 2221—44. 24/7. 1929. Iwanowo- 
Wosnessensk, Polytechn. Inst.) ANDRUSSOW.

A. I. Brodski, Zur Elektrochemie des Mercuroions. (Journ. Russ. phys. chem.
Ges. [russ.] 61. 2205— 15. 1929. —  C. 1930. I. 948.) An d e u sso w .

C. Marie und Gerard, Die elektrolytische Abscheidung von Kupfer in Oegenwart 
von Aminosduren. Das in  Ggw. von Gelatine elektrolyt. abgeschiedene Cu enthalt 
eingeschlossen eine gewisse Menge dieses Kolloids sowie hydratisiertes CuSO;, (ygl. 
M a r ie  u. B t j f f a t ,  C. 1927. II. 1439). Yff. untersuchten die entsprechende Erscheinung 
m Ggw. yon Glykokoll u. Leucin in  Abhangigkeit von der Stromdichte, dem Geh. an 
Aminosaure, dem pu der Lsg. u. der Konz. von CuS04. D ie Cu-Abscheidungen mit 
Glykokoll sehen ahnlich aus wie das gelatinierte Cu (1. c.) u. haben ahnliche Eigg., 
aber sie sind nicht gestreift. Sie sind glanzend, zerbreehlieh u. viel feinkórniger ais 
gewóhnliches elektrolyt. Cu, auch sind sie viel leichter oxydierbar. Ahnlich verhalten 
sich die Abscheidungen in Ggw. \t)n Leucin. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 864— 66. 
7/4. 1930.) W r e s c h n e r .
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A. L. M cAulay und Geoffrey L. W hite, Der EinflufS der Wasserstoffionen- 
konzentration auf das Elektrodewpotential des Eisens. (Vgl. Mc AULEY u. B a STOW, 
C. 1929. I . 2730.) Das Potential yon Fe in  entliifteten u. nichtentliifteten 1/6-mol. 
KC1- oder K 3P 0 4-Lsgg. von verachiedenem pn wird gemessen. In entliifteten Systemen 
wird die Beziehung zwischen pn u. Potential durch 2 Geraden dargestellt; die eine 
im alkal. Gebiet, mit geringerer Neigung gegen die pH-Achse ist fiir beide Anionen 
dieselbe, die Gerade im sauren Gebiet ist fiir das Anion spezif. In  nieht entliifteten  
Phosphatlsgg. existiert ein krit. ph (zwischen 7,5 u. 8,5), an dessen alkal. Seite das 
Gleichgewichtspotential einer frisch geschmirgelten Elektrode bei ca. —0,31 (gesatt. 
Kalomelelektrode) beginnt u. in  ca. 10 Min. auf ca. — 0,3 fallt, wo es konstant bleibt, 
wiihrend es auf der sauren Seite rasch auf ca. — 0,8 V. steigt u. dann konstant bleibt. 
In  nichtentliifteten KCl-Lsgg. kein krit. ph fiir die Gleichgewichtspotentiale, noch 
bei Ph =  9 strebt das Potential langsam einem W ert nahe — 0,7 Volt zu. Vff. nehmen 
an, daB in den entliifteten Systemen die steilere Gerade im sauren Gebiet der H2-Ab- 
scheidung durch direkte Verdrangung des Fe entspricht; die schwacher geneigte Gerade 
im alkal. Gebiet is t yielleicht durch die H-Uberspannung bestimmt, u. das Fe is t eine 
H-Elektrode, oder aber die Elektrodenoberfliiche befindet sich hier in einem anderen 
Zustande. In  den nicht entliifteten Phosphatlsgg. beruht das Potential bei ph >  8,5 
auf der Bldg. einer Oxydhaut, das negatiye Potential bei kleineren pn wahrscheinlich 
auf der Bldg. eines Fdms von unl. Ferrophosphat. Das Endpotential in beliifteten 
KCl-Lsgg. ist das Reśultat der entgegengesetzten Wrkgg. der Filmzerstdrung durch 
Cl' u. seiner Wiederherst. durch gel. Luft. S 0 4"-Ionen zerśtoren den Film viel weniger 
ais Cr-Ionen. (Journ. ehem. Soc., London 1930. 194—99. Febr. Hobart, Univ. of 
Tasmania.) K r u g e r .

Eugen Spitalsky und N. I. Nekrassow, Die kathodische Polarisation des Queck- 
silbers. Vff. untersuchen die Polarisationserscheinungen an Hg in Abhangigkeit von 
Stromdichte, Polarisationszeit, H +-Konz., Sauerstoffgeh. der Lsg. usw. Die Messungen 
werden parallel direkt u. m it einem Kommutator ausgefiihrt. Hg zeichnet sich durch 
sehr geringe Polarisationskapazitat aus. E s  existieren zwei Arten yon Uberspannung, 
die sich nach GroBe u. Art unterscheiden. Der Verlauf der Depolarisation ist unabhangig 
von der D. des polarisierenden Stromes, er wird durch geringe Mengen 0 2 in  der Lsg. 
stark beschleunigt. Depolarisations- u. Polarisationsspannung steigen mit wachsender 
Stromdichte. Die Ursache der Polarisation ist die Ansammlung yon atomarem Wasser- 
stoff an der Grenzflache, dessen Vereinigung zu H 2 von Hg nicht katalysiert wird. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 147. 321— 44. Mai 1930. Moskau, Lab. f. phys. Ch. 
der I . Staatsuniv.) E r b e .

A. I. Brodski und F. I. Trachtenberg, Untersuchungen iiber die Chinhydron- 
elektroden. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ. ] 61. 2189—2204. 1929. —  C. 1930. 
I . 180.) ' A n d r u s s o w .

C. Bellia, Mogliche Erkldrung fiir das doppelłe Vorzeichen des Halleffektes m it 
Hilfe der Hypothese des rotierenden Elektrons. D ie Elektronentheorie der elektr. Leitung 
fordert, im Gegensatz zur Erfahrung, ein negatives Vorzeichen fur den Halleffekt bei 
allen Metallen. Vf. yersucht, das verschiedene Vorzeichen des Effekts durch die Hypo- 
theso des rotierenden Elektrons zu erklaren, die auch den anomalen Zeemaneffekt u.
andere Erscheinungen erklart. Nach der Auffassung des Vfs. besteht die Konstantę JR
des Halleffekts aus zwei Gliedern: einem negatiyen, das der gewShnlichen Elektronen
theorie entspricht, u. einem positiven, das durch den Magnuseffekt yeranlaBt wird; 
je nach dem Oberwiegen des einen oder anderen Gliedes wird die Konstantę Ii negatiy 
oder positiv. (Nuovo Cimento 7. 91— 98. Marz 1930. Catania, Kgl. Liceum „Cu- 
telli“.) W r e s c h n e r .

V. I. Vaidyanathan, Einflufl der cliemischen Kolłoidbildung auf den anomalen 
Diamagnetismus von Wismut w id  Antimon. (Vgl. C. 1930. I. 341.) Sb u. B i zeigen im 
festen massiven Zustand starken Diamagnetismus, ihre spezif. Susceptibilitaten bei 
30° betragen 0 ,78-10“ 6 bzw. 1,17-10-6 ; bei sinkender TeilchengróBe nehmen diese 
Werte ab. Bei kolloidem Sb fand Vf. eine spezif. diamagnet. Susceptibilitat =  0,31 • 
10~8 bei einer TeilchengróBe yon ca. 100 m/i, die Teilchen erschienen ais Anhaufung 
kleinerer Teilchen. Bei kolloidem Bi fand Vf. eine diamagnet. Susceptibilitat yon
0,25-10-6. Diese Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, daB der starkę Diamagnetis
mus von Sb u. Bi u. auch von Graphit (vgl. R a m a n , C. 1929. II. 1780) eine lcrystallin. 
Eig. u. nicht, wie allgemein angenommen, eine Eig. der Atome ist. (Naturę 125. 672. 
3/5. 1930. Chidambasam, Siid-Indien, Annamalai Univ.) WRESCHNER.
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Edwards Deming und Lola E. Shupe, Die Konstanten der Beattie-Bridgemanschen 
Zustandsgleichung m it Bartletis P-V-T-W erten fiir Stickstoff. Mit Hilfe der von B a r t -  
LETT (vgl. C. 1930. I. 3413) gemessenen Werte wurden die Konstanten der B e a t t i e -  
BRIDGEMANschen Zustandsgleichung (vgl. C. 1927. II. 1230) berechnet:

P  v2 =  r T  [v +  B 0 (1 — b/v)] (1 —  c/v T 3) —  A 0 (1 —  a/v —  a'/v-).
A 0 =  1528,6 a =  0,2748 a' =  0,9084

B 0 =  1,643 & = — 0,9235 c =  2,2-10“.
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1382— 89. April 1930. Washington, D. C.) WRESCHNER.

M. C. Johnson, Eine Methode zur Berechnung der numerischen Zustandsgleichung 
fiir Helium unter 6° absolut und zur Bestimmung der relativen Bedeutung von Gasmtartung 
und zwischenatomaren Kraften. Bei sehr tiefen Tempp. machen sich sowohl ,,Gas- 
entartung“ B  (nieht-MAXWELLscho Verteilung der Geschwindigkeiten) wie ,,Un- 
vollkommenlieit“ A  des Gases (intramolekulare Krafte) bemerkbar. Wenn man etwas 
iiber B  aussagen will, muB man A  kennen. Der iibliehe Weg is t der, aus Zustands- 
gleichungen, dio bei hoheren Tempp. u. kleineren Drucken sich bewahren, auf A  zu 
schlieBen. Vf. ging dagegen so vor, daB er verschiedene Annahmen iiber B  machto 
u. zusah, ob der Verlauf von A  verniinftig blieb. Um die Summę von A  +  B  fiir H e 
zu bestimmen, vereinigte man die Messungen iiber die latente Warme bei 4,29 u. 5,20° 
aus dem L e i d e n e r  Laboratorium m it den direkten Druckmessungen yon HOLBORN 
u. O t t o  {C. 1926. II. 1834) die bis zu 15° h e ru n te rg eh en . Den Wert fiir B  berech n ete  
man nach F e r m i  (C. 1926. II. 993), der 2 Formeln gibt, die starker u. sehwacher Ent- 
artung entsprechen. Es ergab sich, daB nur die letztere zu einem plausiblen Gang 
von A  fiihrte, wenn man annalim, daB B  bei 15° noch sehr klein ist. Die Entartung 
wurde danach bei 4— 5° etwa 15% der Gesamtabweichung vom idealen Gaszustand 
ausmachen. D ie BERTHELOTsche Gleichung, die nur A  beriicksichtigt, gibt ein zu 
geringes Anwachsen von A  m it fallender Temp., wie von vornherein erwartet wurde. 
(Proceed. physical Soc., London 42. 170— 80. 15/4. 1930. Birmingham, Univ.) K le m m .

Frank J. Soday und George W. Bennett, Laboratoriumsversuche iiber die Siede- 
punklskuruen binarer Gemische. In Erweiterung einer friiheren Arbeit (C. 1929- H . 
3097) beschreiben Vff. Verss., die fur alle 3 Typen binarer Fl.-Gemisehe Werte iiber die 
Zus. beider Phasen iiber den ganzen Kp.-Bereich liefern. Es wurden folgende Sub
stanzen ais geeignet gefunden: I. fiir Gemische m it einem Kp.-Maximum: Chlf.-Aceton 
u. Chlf.-Methylacetat; II. fiir Gemische mit einem Kp.-Minimum: Bzl.-Methylalkohol 
u. CCl4-Methylalkohol; III. fiir nichtazeotrop. Gemische: Bzl.-Aceton, Toluol-Aceton u. 
Essigsaure-Bzl. —  Der csperimentelle Fehler fiir obige Substanzen war ca. 0,3— 0,6%- 
Eine vollstandige Best. dauert 3 Stdn. D ie Substanzen muBten so gewahlt werden, 
daB 1. die Differenz zwischen dem Kp. der reinen FI. u. des azeotrop. Gemisches min- 
destens mehrere Grade betrug; 2. die Differenz der Refraktometerindices ca. 1 in der 
ersten Dezimale betrug. Mit Ausnahme der Methylacetat-Chlf.-Mischung stimmen die 
erhaltenen Werte gut m it den von L e c a t  (L’Azeotropisme, Briissel 1918) angegebenen 
iiberein. (Journ. ehem. Education 7- 1336—40. Juni 1930. Grove City College.) B r i s k e .

Walter D. Bonner und Roland E. W allace, Die Siedepunkłe konstant siedender 
Chlorwasserstoffsiiuren. Im  AnschluB an die Unters. von BoNNER u. T itU S  (vgl. C. 1930.
I. 3413) wurden die Kpp. konstant siedender HCl-Lsgg. bei Drucken zwischen 50 mm 
u. 1220 mm bestimmt. Die Genauigkeit der Temp.-Messungen betrug 0,02° fiir die 
niedrigsten Drucke, 0,004° fiir Drucke in  der Nahe von 760 mm. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 1747— 50. Mai 1930. Salt Lake City, Utah, Univ.) W r e s c h n e r .

Albert Sprague Coolidge, Der Dampfdruck und die Schmelz- und Verdampfungs- 
wdrrnen vcm Ameisensaure. Der Dampfdruck reiner Amciscnsaurc in  festem u. fl. Zu- 
stand wurde zwischen — 5 u. 110° genau bestimmt. Dio Yordampfungswarme der 
Fl. u. die Schmelzwiirme der festen Substanz wurden bei verschiedenen Tempp. an- 
nahernd bestimmt. D ie so erhaltenen Werte stimmen untereinander thermodynam. 
iiberein, von friiher angenommenen Werten weichen sie zum Teil erheblich ab. Die 
Unterschiede des thermalen Verh. von Ameisensaure u. Substanzen, dio n. Dampfe 
geben, vor allem W ., sind gerade so, wie man sie erwarten muB, wenn man die Warme 
beriicksichtigt, die bei Verschiebung des Dissoziationsgleichgewichtes im Dampf ab- 
sorbiert oder abgegeben wird. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1874— 87. Mai 1930. 
Cambridge, Massachusetts, Harvard U niv.) W r e s c h n e r .

E. Sehreiner, O. E. Frivold u n d  F. Ender, Gefrierpunktsmessungen an sehr ver- 
diinnten Ldsungen starker Elektrolyte in  Cydohexanol. Yff. m essen  m it  e inem  friih e r 
beschriebenen m o d ifiz ie rten  BECKMANN-App. (vgl. C. 1927. I . 863) dio G efrie rp u n k ts-
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erniedrigung verd. Lsgg. von LiCl, Z702(C'2/ / 30 2)2 u. La(NOa)3, sowie von Misohungen 
der beiden erston in Cydohemnol. Dieses erscheint wegen seiner liohen Gefrierpunkts- 
konstanten (38,2) geeignet, mit der verłialtnismaBig einfaehen Apparatur auch fiir 
die verdiinnt«n Lsgg. (c <  0,01) geeignet genaueWerte zu ergeben. Die MeBergebnisse, 
die in  5 Tabellen u. 4 Diagrammen niedergelegt sind, werden zur Priifung der D e b y e -  
H uC K EL schen Theorie benutzt. Die experimentellen Knrven miinden in dem unter
suchten Konz.-Bereich nicht, wie die Theorie es verlangt, tangential in die Grenz- 
gerade ein, sondern schneiden sie. Vff. gelangen zu der Forderung, daB m it einer emp- 
findlicheren Apparatur Messungen in gróBerer Verdiinnung ausgefiihrt werden. (Philos. 
Magazine [7] 8. 669— 80. Nov. 1929. Oslo, Phys. Inst. d. Univ.) J. L a n g e .

A. R. Martin, Die Wirkung eines permanenten tleklrischen Dipols auf die innere 
latente Verdampfungswarme einer Fliissigkeił. (Vgl. C. 1930. I. 947.) E in vom Vf. 
friiher abgeleiteter Ausdruck gibt den Zusammenhang der latenten Verdampfungs- 
warme (A,), des Dipolmoments (/<), der DE. u. des Mol.-Radius (a). Mit Benutzung 
von ).f, u. DE.-W erten aus der Literatur wurden die Moll.-Radien von 21 (meist 
organ.) Fil. berechnet. D ie so gewonnenen o-Werte sind von riehtiger GróBenordnung 
aber zu Jdein fiir Substanzen, bei denen der Dipol an einem Ende eines groBen Mol. 
liegt. (Philos. Magazine [7] 9. 422— 25. Marz 1930. Teddington, Middlesex.) W r e s c h n .

W. A. Kirejew, Zur Frage iiber die Temperaturablmigigkeit der Verdampfungs- 
warme. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 2331—44. 1929. —  C. 1930
I. 651.) A n d r u s s o w .

P. M. S. Blackett und E. K. Rideal, Messung der reJatweń spezifischen Warme 
von Gasen bei liohen Tempera/uren. (Vgl. C. 1930. I. 2061.) Vff. geben eine Modifizierung 
ihrer Methode zur Messung der spezif. Warmen von Gasen, die sie fiir liohe Tempp. 
geeignet macht. Ein 25 cm langes Pt-Rolir vom auBeren Durchmesser 1,5 mm dient 
ais Calorimeter. Die Enden befinden sich auf Zimmertemp. Will man beispielsweise 
bei 1300° messen, so erhiilt man im Abstand von je 6 cm von den Rohrenden, also auf 
eine Lange von 13 cm, eine gleichfórmige Temp. von 1300°. Man erhitzt (oder kuhlt) 
nun die Mitte des Rohres um ca. 20°, u. erhiilt so jeden gewunsehten Tcmp.-Abfall, 
der viel genauer regulierbar ist, ais der unbestimmte Steilabfall an den Rohrenden. 
Im vorliegenden Falle kann man also die Warmckapazitat von Gasen zwisehen 1280 u. 
1300° genau messen. Nimmt man statt P t ein Pt-Ir-Rohr, so kommt man bis auf 2100°, 
u. kann die Temp. fiir gewisse Gase unter Anwendung von W- oder Mo-Rohren noch 
steigern. (Naturę 125. 816— 17. 31/5. 1930. Cambridge.) B r i s k e .

Tempe M. Fenton und W illiam  Edward Garner, Die Assoziationswarmen ton  
Essig- und Heptylsaure im Dampfzustand. Mit einer App., die prinzipiell der HoFMANN- 
schen Anordnung zur D.D.-Best. gleicht, wurde das Mol.-Gew. von gasfórmiger Essig
saure u. Heptylsaure bestimmt. D ie Dissoziationswiirme Qv der Doppelmoll. in ein- 
fache ist fiir Essigsaure zwisehen 110 u. 184° konstant u. betriigt 13,790 kcal/Moi. 
Fiir Heptylsaure variiert Qv mit der Temp., der Mittelwert zwisehen 185 u. '230° ist 
7,050 kcal/Moi. Da die Verdampfungswarme von Essigsaure nur 5,570 kcal/Moi. be- 
triigt, so treten bei der Bldg. der Doppelmoll. also selir starkę Krafte auf, die chem. 
Kraften entsprechen. Da Qv mit der Kettenliinge zu fallen scheint, diirfto der Sitz 
der Assoziation in der Carboxyl-, nicht in den CH3- bzw. den CH2-Gruppen zu suchen 
sein. (Journ. chem. Soc., London 1930. 694—700. April. Bristol, Univ.) Klemm.

L. J. P. Keffler, Themiocliemische Unłersuchungen an geomelrischen Isomeren.
II. Teil. Die Struktur ton Olein- und Elaidinsauren. Es wurden besonders reine Sauren
hergestellt u. die Verbrennungswsirmen bestimmt. Da die Verbrennungswarme der 
Oleinsaure (ca. 9450 cal20/g) relativ viel gróBer ist ais die Verbrennungswarme der 
Elaidinsaure (ca. 9342 cal2U/g) kann aus thermoehem. Griinden angenommen werden, 
daB die Oleinsaure die cis-Form, die Elaidinsaure die trans-Form darstellt. Diese 
SehluBfolgerung bestiitigt die Ergebnisse der Rontgenstrahlenanalyse u. ist im Einklang 
mit dem chem. Verh. der Sauren. (Rec. Trav. cliim. Pays-Bas 49. 415— 24. 15/4. 1930. 
Liverpool, Univ.) W r e s c h n e r .

John Chipman und s. B. Peltier, Dampfdruck und Verdampfungsu.drme ton 
Diphenyl. Das untersuchte Diphenyl hatte einen F. 69,2° u. Kp. 255,25 ^  0,05°. Die 
Dampfdruckbest. geschali nach der Methode von S m i th  u. M e n z ie s  (C. 1911. I. 626) 
in einer Apparatur nach Angaben von M o r t i m e r  u . M u r p h y  (C. 1924. I. 985). Die 
Drucke wurden zwisehen 162 u. 322° gemessen. Beim Kp. erhiilt man: —d log P /  
d (1/T) =  2653. Fiir das Diphenyl finden Vff. die Gleichung: 

log P  (mm) =  7,0220 — 1723/T — 245 700/T2,
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u. ist diese gtiltig bis zu Drucken von 10 oder 15 at.. — Die DD. wurde nach D um as 
bei 260° u. 740 mm zu 3,615 ±  0,01 g/l gefunden. Fiir das Ińtervall zwischen 260° u. 
255,25° wird das Gasgesetz ais gtiltig angenommen. Beim Kp. ergibt sich dann: 
D — 3,75 ±  0,01 g/l. D ie D. der Fi. beim Kp. war ca. 0,85 g/ccm. D ie Molvolumina 
von Dampf u. FI. beim Kp. sind also 41,1 ±  0,1 u. 0,181. Hieraus ergibt sich die Ver- 
dampfungswarme zu 11,470 ±  50 cal./Mol. oder 74,4 ±  0,3 cal/g. — Der Entropie- 
wert der Verdampfung beim Kp. ist 11,470/528,35 =  21,7 cal/Grad. Dor nach der 
Gleichung von K is t ia k o w s k y  vorausgesagte Wert ist 21,23 (C. 1923. III. 981).
—  Die Diphenylwerte stimmen mit den Messungen anderer aromat. KW-stoffe (Benzol, 
Toluol, Naphthalin, Anthracen) gut iiberein, u. erhalt man fiir die Konstantę g der 
CHiPMANschen Gleichung (C. 1929. I. 1196) den Wert 1,083. (Ind. engin. Chem. 21. 
1106—08. N ot . 1929. Atlanta, Ga., Chem. Abt. d. Technikums Georgia.) B r i s k e .

W. T. David und W. Davies, Das Leucklen bei Oasverbrennuwj. Ausfiihrlichere 
Darst. der schon friiher (vgl. C. 1930. I. 1910) beschriebenen Louchterscheinungen 
u. der daraus abgeleiteten Schliisse auf die Existenz abnormer Moll. m it einer Lobens- 
dauer von einigen Sekunden. (Philos. Magazine [7] 9. 390— 401. Marz 1930.) W r e .

W. T. David und W. Davies, Temperaturmessungen bei Gasverbrannung. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vff. brachten diinne Pt-Rh-Drahte in explodicrendc Gase u. fanden, daB 
auch bei starker Gasbewegung die Tempp. der Driihte oft bis 500° lioher waren ais 
die aus den Drucken abgeleiteten Gastempp. Diese Verss. bilden eine wichtige 
Stiitze fur die von Vff. aufgestellto Theorie der anomalen Moll.-Zustiinde. Die appara- 
tiven Einzelheiteu der Temp.-Messungen werden ausfiihrlich dargestollt. (Philos. 
Magazine [7] 9. 402— 14. Marz 1930.) W r e s c h n e r .

Arthur Smithells, Henry Whitaker und Theodora Holmes, Der Einflufi von 
Wasserstoff und Wasserdampf auf die Ziindung von Kohlcnoxyd. Unterhalb einer gewissen 
Konz. des Katalysators ist die katalyt. Wrkg. von H2 u. von 11''.-Dampf auf die Ziindung 
von C 0-02-Gemischen verschieden u. zwar diejenige des II2 grófJer; Grenzkonzz. bei 
den betreffenden Vers.-Bedingungen ca. 0,03°/o H 2 u. 0,12% W.-Dampf. D ie Uber- 
legenheit des H 2 ist an die Ggw. von minimalen W.-Mengen gebunden. Das Elektroden- 
material (Cu, N i, Ag, Au, Pt) in den Eudiometern war oline EinfluB. (Journ. clicm. 
Soc., London 1930. 185— 94. Febr.) K r u g e r .

Hubert Frank Coward und John Jebson Gleadall, Auslóschung von Metlian- 
flammen durch Wasserdampf. (Vgl. COWARD u. H a r t w e l l , C. 1926. II. 2013.) Dic 
Entflammbarkeitsgrenzen von 0//,j-Luft-Gemischen in  Ggw. verschiedener IF.-Dampf- 
konzz. werden' bestimmt. Entflammbarkeitsgrenzen der trockenen Gemische 5,24 u. 
14,08%. Vergleich mit den friiheren Ergebnissen in Ggw. von CC14, CO„, N 2, Ar u. He 
ergibt, daB die ausloschende Wrkg. m it Ausnahme von Ho (abnorm hohe Wiirmoleit- 
fahigkeit) der mol. Warmekapazitat parallel lauft. (Journ. chem. Soc., London 1930 . 
243—48. Febr. 1930. Sheffield, Safety in  Mines Res. Labb.) K r u g e r .

Elizabeth Helen MacLeod Georgeson und Francis John Hartwell, Die „gleich- 
formige Bewegung“ der Flamme in  Oemischen vcm Athylen, Propylen oder Butylen mil 
Luft. In Fortsetzung friiherer Unterss. (vgl. C. 1927- I. 1931) wurdo die Geschwdndig- 
keit der Flammenbewegung in Gasgemischen m it Hilfe einer photograph. Mcthode 
bestimmt. D ie MeBergebnisse sind in Tabellen u. Kuryenbildern dargestellt. (Journ. 
chem. Soc., London 1930. 733— 37. April. Sheffield, Safety in Mines Res. Lab.) W r e .

Aa. K olloidchem ie. Caplllarchem le.
Fred Hazel und C. H. Sorum, Darstellung von negativem kolloidem Eise.noxyd  

durch Hydrolyse von Preujiischblau. PreuBischblau ist 1. genug, um Fe+++ u. 
Fe(CN)6 -Ionen zu geben, die nach Adsorption an die Fe4[Fe(CN)6]3-Moll. ein 
negatives Kolloid liefern. Vff. tropften eine frisch hergestellte Suspension von PreuBisch
blau (2 g  in 11 dest. W.) langsam in  (51) heftig sd. dest. W.; das entstehende Prod. ist 
zuerst bliiulich, verblaBt dann bei einsetzender Hydrolyse u. wird bei weiterem Salz- 
zusatz gelb, orange, endlich rot. Die roteFI. ist ein negativ geladenes Sol; die Floekungs- 
werte wurden mit NaCl, BaCl2, A1C13 u. ThCl4 bestimmt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
1337—40. April 1930. Madison, Wisconsin, Univ.) W r e s c h n e r .

Augustin Boutaric und Genevieve Perreau, tJber die Flockung durch Mischung 
zweier kolloider Lósungen gleicher Art, dereń Micellen aber elektrische Ladungen von 
enlgegengesetztem Yorzeichen tragen. Durch Yerdiiimen eines elektropositiven F e20 3- 
Sols (.40) mit W. wurde ein elektropositives Fe20 3-Sol (A) hergestellt, durch ent- 
sprechonde Verdiinnung mit der Lsg. eines SaJzes mit mehrwertigem Anion (Natrium-
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phosphat) ein elektronegatives Sol (B ) von gleicher Fe20 3-Konz. Vff. yersetzten A  
m it steigenden Mengen von B  u. beobackteten zuerst bestandige Flockung, dann nimmt 
die Bestandigkeit der Flockung ab, in einem bestimmten Konz.-Gebiet halt sich die 
Flockung nur einen Augenblick. D ie Floekungsdauer steigt dann wieder bis zur be- 
standigen Flockung. Bei noch weiterem Zusatz von B  wird keine Flockung beobachtet. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 868— 70. 7/4. 1930.) W r e s c h n e r .

A. M. Patel und B. N. Desai, Die Wirlcung von Nichtelektrolyten auf die Fallung
von Thoriumhydrozyd aus seiner Sahlósung in  Gegmwarl von Alkali. Die Unterss. 
kniipfen an Arbeiten von S e n  (C. 1927. II. 2269), K u i i n  u. P i r s c h  (C. 1925. II. 527) 
an. Yff. messen die Mindestbetrage von Nichtelektrolyten —  Glycerin, Harnstoff, 
Rohrzucker, Aceton, Methyl-, Athyl- u. Isopropylalkohol —, die notwendig sind, um 
die Fallung von Thoriumhydroxyd aus Thornitratlsgg. dureh NaOH zu verhindern. 
Nur Glycerin u. Rohrzucker verhinderten die Fallungen, u. zwar Rohrzucker starker, 
ais Glycerin. D ie Erscheinung beruht auf der Adsorption des Nichtelektrolyten u. 
ist ihr proportional. D ie Adsorption steigt ferner mit der Zahl der OH-Gruppen des 
Nichtelektrolyten. Eine definierte Verb., wie sie bei Cu u. Fe auftritt (Saccharate) 
bildet das Th nicht. Die Zucker- oder Glycerinmengen, die zur Verhinderung der 
Hydroxydfallung notwendig sind, wachsen 1. m it der Zunahme des Metallions, nehmen
2. dagegen ab, wenn die Verd. des ganzen Systems wachst u. nehmen ferner 3. ab mit 
der Konz.-Zunahme des NaOH. Fiir Fali 2. geben Vff. 2 Deutungen: a) in  konz. Lsgg. 
is t die Zahl der Zusammenstófle grófter, folglich auch die notwendige Zuckermenge, 
u. b) die Adsorption aus einer verd. Lsg. ist groBer, ais aus einer konz. Lsg., folglich 
braucht man in einer verd. Lsg. weniger Zucker, um die Fallung zu verhindern. Fali 3. 
wird dadurch erkliirt, daB das Alkali stabilisierend auf das Kolloid wirkt. (Journ. 
Indian chem. Soc. 7. 161— 66. Febr. 1930.) B r i s k e .

W illiam  D. Harkins und Hubert F. Jordan, Eine Methode zur Bestimmung 
der Oberflachen- und' Grenzflaclienspannung dureh den maximalen Zug an einem Ring. 
In Fortsetzung der Unterss. von H a r k i n s ,  Y o u n g  u. CHENG (vgl. C. 1927. I. 144) 
wurde die Ringmethode zur Best. der Oberflachenspannung weiter ausgebaut. Der 
maximale Zug fiir 16 Ringe m it Radien von 0,4— 0,8 cm boi W., Bzl. u. Brombzl. 
wurde gemessen; die Ringe bestanden aus Pt-Ir-Draht, Drahtradius 0,009—0,05 cm. 
Aus diesen Messungen wurden Korrektionsfaktoren fur die Ringmethode m it groBer 
Genauigkeit berechnet. Vcrschiedene Fehlerąuellen der Methode wurden untersucht. 
Liegt die Ringebene nicht vóllig horizontal, so ist der entstehende Fehler proportional 
dem Quadrat des Neigungswinkels, wenn dieser Winkel klein ist; ein Winkel von
0,4° yerursacht einen Fehler von 0,1%, bei 1,0° =  0,45%- Das Gefafi, das die Ober- 
flache der untersuchten FI. umschlieBt, muB einen Durchmesser von mindestens 8 cm 
.besitzen. Es entsteht ein Fehler, wenn der Ring nicht in einer Ebene liegt. E in App. 
fur genaue Bestst. mit der Ringmethode wird beschrieben; dabei wird eine Waage 
verwendet, die dureh eine besondere Vorr. ohne Erschutterung gehoben u. gesenkt 
werden kann, das Gefafi mit der FI. braucht auf diese Weise nicht bewegt zu werden. 
Auch ein besonderes GefaC fiir die FI. wird angegeben, in dem reine Oberflachen erzeugt 
werden konnen. Die Art der Beleuehtung is t ebenfalls von EinfluB auf die Genauigkeit 
der Messung. Vorlaufige Messungen zeigten, daC die Ringmethode auch zur Best. 
von Grenzflachenspamiungen angewendet werden kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
1751— 72. Mai 1930. Chicago, Univ.) W r e s c h n e r .

B. B. Freud und H. Z. Freud, Eine Theorie der Ringmethode zur Bestimmung
der Oberflachenspannung. (Vgl. C. 1930. II. 215 u. yorst. Ref.) Ausgehend yon der 
grundlegenden LAPLACEschen Gleichung fiir stabile fl. Oberflachen wurde eine Theorie 
der Ringmethode abgeleitet. Die numerische Integration der Gleichung gibt Werte 
fiir die Formen der Oberflachen, die entstehen, wenn ein benetzter Ring aus einer 
Fl. gehoben wird. Diese Werte sind ais zwei Kurvenfamilien graph. dargestellt. Die 
aus diesen Kurven abgeleiteten Ergebnisse stehen im Einklang mit den experimentellen 
Ergebnissen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1772— 82. Mai 1930. Chicago, Illinois, 
Univ. u. Technolog. Inst.) W r e s c h n e r .

Charles George Lyons, Die Winkel schmimmender Linsen. Die Formen u. Winkel 
fl. Linsen, die auf der Oberflache einer anderen Fl. schwimmen, wurden nach einer 
photomikrograph. Methode untersucht. D ie Winkel sind vielfachen Anderungen unter- 
worfen, sie sind vor allem empfindlich gegen Anderungen der Grenzflachenspannung 
der beiden Fil. D ie auf Grundlage des NEUMANNschen Kraftedreiecks berechneten 
Werte stimmen m it den gemessenen Winkeln nicht tiberein. D ie Beruhrungswinkel
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beim Zusammcntreffen von drei Fil. wurden untersueht m it Beziehung auf die Emul- 
gierungstheorie. Bei der Emulgiorung durch Seife wird die Existenz eines bimolekularen 
Seifenblattchens an der Ól-W.-Grenzflache angenommen. (Journ. chem. Soc., London 
1930. 623— 34. April. Cambridge, Physikal. Chem. Lab.) W r e s c h n e r .

W. N. Krestinskaja, Untersuchung uber Adsorpiionsprozesse. II . Einflu/} der 
Menge des Adsorbens, des Volumens der Losung und der Versuchsdauer auf die von 1 g 
des 'Adsorbens aufgencrmmene Substanzmenge. (L ygl. C. 1927. I. 2047.) Der Verlauf 
der Adsorption yon Essigsaure u. Benzoesdure an Holzkohle wird bestimmt durch die 
geringe Geschwindigkeit der Diffusion des Adsorbats zu der schwer erreichbaren Ober- 
flache der kleinen engen Kohlecapillaren. D ie Versuchsdauer betrug 2 Stdn. bis 142 Tage, 
wobei das System sich weit vom Adsorptionsgleichgewicht befand. Die Adsorption 
von Benzoesaure is t nicht umkehrbar. Benzoesaure wie Essigsaure werden von der 
Holzkohle (bei dereń Sattigung) in aquivalenten Mengen adsorbiert, die erste jedoch 
mit groBerer Geschwindigkeit. Da die Benzoesaure vollstandig durch A. ausgewaschen 
wird, kann die Adsorption nicht auf eine chem. Bindung zuriickgefuhrt werden. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 2111— 32. 24/7. 1929. Padagog. Herzen-Inst., Chem. 
Lab.) A n d r u s s o w .

James Strachan, Adsorption arn Krystallgitter von CeUulose. Vorlaufige Mitt. 
von Unterss. iiber die Adsorption yerschiedener Substanzen an CeUulose in  Ggw. von  
dispersiven Stoffen, wie H,SO.„ ZnCL-Lsg. etc. E in Lichtbundel, das durch eine natiir- 
liche CeUulosefaser geht, die in  der angegebenen Weise m it J  gefarbt ist, wird durch 
Absorption vollstandig polarisiert. Zwei derartig gefarbte Fasern reehtwinklig ge- 
kreuzt, verhalten sich wie Turmalinplatten, u. geben totale Absorption im Kreuzimgs- 
gebiet. Mkr. Unterss. zeigen, daB die Polarisation des Lichtes durch ultramkr. krystallin. 
J-Teilchen hervorgerufen wird; die J-Teilehen sind ais isomorpher oder isogoner Uberzug, 
oder ais Zwischenschicht auf dem KrystaUgitter der CeUulose orientiert. D ie krystaUin. 
Teilchen sind rhomb. Prismen. Das J  dringt in das Inn ero der Zellwande ein, dio 
J-Konz. ist aber am grófiten an der Oberflache. Bei anderen Verss. wurden auch orien- 
tierte KrystaUuberzuge von CaC03 u. B aS 04 (beide rhomb.) auf naturUchen CeUulose- 
fasern erzeugt. (Naturę 125. 671. 3/5. 1930. Gravesend, Devonshiro Haus.) W r e s c h .

C. Drucker und J. Marxen, Die Adsorption von Gasgemischen an Glos. (Vgl.
C. 1929. II. 3218.) Es wurden bei 25° Geschwindigkeit u. Gleichgewicht der Adsorption 
von H 2, CO, u . dereń Gemischen an trockener u. feuchter GlaswoUe gemessen. CO„ 
wird sehr viel starker adsorbiert ais H 2, feuehte GlaswoUo nimmt viel mehr auf ais 
trockene. An trockenem Glas stellt sich das Gleichgewicht schneller ein ais an feuchtem. 
Die Adsorption von C 02 an feuchtem Glas folgt nicht der Erponentialformel. Dio 
maximale Dicke der Adsorptionsschicht an feuchtem Glas betragt fur H 2 1 • 10-8 cm, 
fur C02 26-10~8 cm. Aus Gemischen wird relatiy weit mehr C 02 ais H 2 adsorbiert 
u. zwar zeigt die Abhangigkeit der aufgenommenen Menge von den relativen Partial- 
drucken denselben Verlauf wie die Reibung der Gemische. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 147. 371-—89. Mai 1930. Leipzig u. Loit.) E r b e .

A. Astrom, Vber Aerosole und dereń Adsorption. Dio bekannten Gesetze der 
KoUoidchemie fiir Diffusion, Sedimentation, Ladungs- u. Beugungserscheinungen, 
die natiirUch auch fur Aerosole gelten, sowie HersteUungsmethoden von Aerosolen 
werden beschrieben. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 25. 125— 28. Marz 
1930.) R. S c h m ie d .

Herbert Freundlich, Kapillarchemie. Eine Darst. d. Chemie d. Kolloide u. yerwandter Ge- 
biete. Bd. 1. Leipzig: Akadem. Vorlagsges. 1930. gr. 8°. 4. unter Mitw. v. Jacob 
Bikerman umgoarb. Aufl. (VIII, 566 S.) nn. M. 36.— ; gob. nn. M. 39.—.

B. Anorganische Chemie.
L. J. P. Keffler, tlber die ReinJieit des eleklrolytisch liergestelUen Saiierstoffs. 

Bei den vom Vf. ausgefiihrten Verbrennungsverss. (vgl. C. 1930. II. 526) zeigte es sich, 
daB das elektrolyt. hergestcllte 0 2 der B r i t i s h  O x y g e n  C o m p .  weitgehend 
rein ist u. bei Unterss. m it einer Genauigkeit bis zu l°/oo ohne Vorbehandlung ver- 
wendet werden kann. Fiir Verss. in der Calorimeterbombe ist eine noch groBere Ge
nauigkeit notwendig, u. es empfiehlt sich eine Best. der Verunreinigungen. (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 49. 425—27. 15/4. 1930. Liyerpool, Univ.) W r e s c h n e r .

Thomas Martin Lowry und Gilbert Jessop, Die Eigenschaften der Schwefel- 
chloride. U L  TeU. Dielektrizitatskonslanlen. (II. vgl. C. 1930. I. 806.) Schwefelchlorid-
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gemiseho m it steigcndem Cl-Geh. wurden untersuoht, vom Monochlorid bis zu reincm 
Cl, von Zimmertemp. bis zum Erstarrungspunkt. D ie Isothermen der HI. bestatigen 
die Existenz von SCU, zeigen aber keine Umbiegung, die dem SC14 entsprechen wurde, 
auch nicht bei — 50°. Die DE. der festen Korper zeigt ein ausgesprochenes Maximum 
bei der Zus. des SClt . (Journ. chem. Soc. London 1930. 782—92. April. Cambridge, 
Physikal. Chem. Labor.) WRESCHNER.

Dalziel Llewellyn Hanunick und Michael Zvegintzov, Inneres Gleichgewicht bei 
Schwefel. II. Amorplier Schwefel (S lt) ais ein Gel und der Tyndalleffekt in  fliissigem  
Schwefel. (I. vgl. C. 1928. II . 970.) In  Ggw. von kleinen Mengen Schwefelchlorid 
kann S  ohne groBe Viscositiitszunahme auf 160— 180° erhitzt werden. Beim 1/2—2-std. 
Erhitzen von 98% S mit 2% Schwefelchlorid in zugeschmolzenen Rohren auf 140— 180° 
entstanden z. B. bewegliche, dunkle F il.; in yielen Rohren erfolgte beim plotzlichen 
Abkiihlen keine Erstarrung, u. der metastabile, fl. Rohrinhalt war m it CS2 vollstandig 
mischbar. Danacli scheint der in CS2 unl. S/t im fl. S nicht vorhanden zu sein u. erst 
bei Abscheidung eines festen Kórpers aufzutreten. S/t ist oberhalb 120° in Schwefel
chlorid, Chinolin, fl. Benzoesiiure (10% bei 123°) sehr rasch 1.; langsamere Lsg. in sd. 
Pyridin (10 g in  100 g Pyridin in 1 Min.). Unl. amorpher S ist wahrscheinlich ein Gel. 
F l. S zeigt den TYNDALL-Kegel, dessen Intensitat sich zwischen 125 u. 200° nicht 
merklich andert. (Journ. chem. Soc., London 1930. 273—77. Febr. Oxford, Dyson  
Perrins Lab.) K r u g e r .

J. R. Partington, Eine Verbindung aus Antimonclilorid mul Schwefelchlorid.
Cl C l.Q | Fiir die kurzlich (C. 1930. I. 3534) bescliriebene Verb. SbCl3• SCI., 

Cl wird ais Elektronenformel nebenstehende Formel angegeben, ent-
C l:?.D-.“ :X sprechend Cl4Sb-SCl5. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. 123. 7/2. 1930.

Cl C l ' London. Univ.) K l e m m .
A. A . Botschwar, Zustandsdiagramm der Schmelzen von Lithiumsalzen. Es wurden 

dio Erstarrungskurven LiF -LiB r, LiF-LiCl, LiC l-LiB r bcstimmt. Zweeks Darst. 
von reinem Li durch Elektrolyse errechnet sich aus den Zustandsdiagrammen, daB 
Gemisehe LiCl-LiF mit 18 Gew.-%  LiF (F. 485°) u. LiBr-LiF mit 11 Gew.-% LiF  
(F. 453°) am geeignetsten sein werden. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 
1930. 508— 12.) SCHONFELD.

Paul Giinther, K. Andreew und A. Ringbom, Die themmchen Zersetzungs- 
reaktionen des festb i Bariumazids. Vff. stcllen fest, daB iiberall da, wo eine Verpuffung 
von BaNs unter techn. gebriiuehlichen Bedingungen eintritt, auBer dem Zerfall in  Ba 
u. N 2, Bldg. von BaaN2 erfolgt. Eine Anzahl von diesbeziiglichen Verss. wird beschrieben. 
D ie Ausbeutc an BaaN2 ist bei allen Verss. ziemlich konstant 75%. Die Nitridbldg. 
erfolgt durch eine sekundare Rk. zwischen den durch direkte therm. Zers. entstandenen 
Ba-Keimen u. noeh imzersetztem Azid. Der explosive Charakter des BaN6 ist haupt- 
sachlich durch die Warmetónung der Nitridbldg. verursacht, welche 131 000 cal betragt. 
Der Grund fiir den sprengtechn. eigentumlich undefinierten Charakter des BaN6 
wird dem Umstand zugesprochen, daB die insgesamt mógliche Explosionswarme in 
zwoi Rkk. entsteht. (Ztschr. Elektrochem. 36. 211— 18. April 1930. Berlin, Physikal.- 
chem. Inst. d. Univ.) A sch erm an n .

Paul Giinther, L. Lepin und K. Andreew, Der Zerfąll des festen Bariumazids 
unter dem Einflu/3 von Rontgenstrahlen. (Vgl .vorst. Ref.) Weiche Róntgenstrahlen 
zcrsetzen B aN e in der Weise, daB mehr ais Hiilfto des Ba unmittelbar in N itrid iiber- 
geht. Vff. halten es fiir móglich, daB dieser Befund eino Beziehung hat zu der hohen 
Schlagempfindlichkeit des BaN0. (Ztschr. Elektrochem. 36. 218— 20. A p ril 1930. 
Berlin,' Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) A s c h e r m a n n .

W. P. Iljinski und A. F. Ssagaidatschnyi, Polythcrmisclies Krystallisations- 
gcbiet des Glaubersalzes im System 2 NaC'1 +  ^  N a2SOt +  MgCL. (Vgl.
I l j i n s k i  u . K l e  b a n o  w  a , C. 1930. I .  2140.) Die Krystallisation des G laubersalzes 
wird in einem groflen Bereich der Tempp. u. Konzz. systemat. studiert; die Befunde 
sind in 26 Tabellen u. 9 Figuren zusammengestellt. Von 32,4° bis — 1,2° wachst mit 
der Tcmp.-Erniedrigung das Krystallisationsfeld des Glaubersalzes u. zwar zuerst 
(von 32,4° bis 20,0°) auf Kosten des Thenardits, danach (bis — 8°) auf Kosten des NaCl, 
Astrachanits u. M gS04-7 H 20 . Von — 1,2° fangt H 20  an auszukrystallisieren unter 
Verkleinerung des Glaubersalzfeldes. Der Tripelpunkt I I I  a verschiebt sich von 25° 
bis —8° parallel der Diagonale Na2S 0 4-MgCl2. E s  wird ein Thermostat fiir niedrigere 
Tempp. beschrieben. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1953— 74. 13/0.
1929.) A n d r u s s o w .
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A. W. Thomas und T. H. Whitehead, Die Wirlcung non Sulfał- und Chlóridion 
auf Losungen von Aluminiumsalzen. 50 ccm A12(S 0 4)3- bzw. AlCl3-Lsg. (m it 5 g Al20 3/1 
Lsg.) werden mit 50 ccm (in Portionen von je 5 ccm) 1-n. KC1-, NaCl-, K 2SO.r  oder 
NajSO.j-Lsg. bzw. mit den festen Salzen yersetzt u. der nach der Chinhydronmethode 
gemessene pH -W ert mit dem bei gleicher Verdiinnung mit W. erhaltenen verglichen. 
Der Zusatz der Salzlsg. bewirkt in allen Fallen eine mehr oder weniger groBe Erhóhung 
des ph, also eine Verminderung der H'-Akthdtat, wahrend durch Zugabe der festen  
Na-Salze das ph erniedrigt wird. Es wird versucht, die Einw. von NaCl auf die AlCl:t- 
Hydrolyse koordinationschem. zu deuten. Bei der Zugabe von Sulfatcn durfte noch 
die Rk. S 0 4" +  H H S O / hinzukommen. Bei der Zugabe fester Salze spielt die 
Hydratation eine Rolle. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 25. 127—33. April 
1930. New York, Columbia Univ.) R. K. M u l l e r .

Paul Schachtschabel, Uber Deliydratisierung und Rehydratisierung des Kaolins. 
Bei verschiedenen Tempp. gegliihter Zettlitzer K aolin  wurde m it W. ubergossen, eine 
bestimmte Zeit bei 100° erhitzt u. die Menge des wiederaufgenommcnen W. bestimmt. 
Der bei 400—800° gegliihte Kaolin nimmt beim Erhitzen m it W. sein Hydratwasser 
wieder auf u. zwar um so leichter, je niedriger die Gliihtemp. u. je hoher die Wieder- 
bewasserungstemp. ist. D ie Tonerdelóslichkeit des entwasserten Kaolins nimmt bei 
den Wieder be wasserungsverss. m it der Dauer u. m it ansteigender Temp. wieder ab. 
Sie geht um so langsamer vor sich, je hoher die Gliihtemp. der Entwasserung war. —  
Die Unters. des Abbaus des wiedergewasserten Kaolins im Tensieudiometer ergab, 
daB sich der Kaolin aus dem Kaolinanhydrid nur allmahlich zuruckbildet, ebenso 
wie die opt. Unters. von entwassertem Pholeril eine Erhóhung des Brechungsindex 
von 1,53 auf nur 1,554 (gegen 1,567 des nicht entwasserten Pholerits) zeigte. — Die 
rontgenograph. Unters. nach der Pulyermethode ergab, daB sich im Vergleich zum 
Ausgangsmaterial beim Wiederbewassern ein Gitter mit kleineren Dimensionen bilden. 
Erst nach langerem Behandeln m it W. bei 200° stellen sich die urspriinglichen Netz- 
ebenen wieder her, wahrend der Kaolinanhydrid nur zwei verwachsene Linien in der 
Nahe des Einstichstrahls aufweist. Zusammenfassend ergibt sich, daB der Kaolin 
beim Entwassern nicht zerfallt, sondern in einen Anhydrid iibergeht, wobei das Kaolin- 
gitter eingedriiekt wird, welches sich aber beim Wiederbewassern zuruckbildet. (Chemio 
d. Erde 4. 395— 419. 1930. Jena, Mineralog, u. geolog. Inst.) K l e v e r .

Vaclav Cupr und H. Salansky, Hydrate der Berylliumhalogenide. (Chemicke 
Listy 24. 53— 61. 10/2. 1930. —  C. 1929. I. 736.) M a u t n e r .

G. Jantsch, H. Grubitsch, F. Hoffmann und H. Alber, Zur Kenntnis der 
Halogenide der sellenen Erden. III. Uber die Jodide der Ceriterdenelemente mul die Neu- 
beslimmung der Schmelzpunkte der Chloride. (II. vgl. C. 1930. I. 186.) Bei der Darst. 
der Jodide fiihrt die einfache Entwasserung der Salze durch Erhitzen im HJ-Strom  
nicht zum Ziele. Man erhalt auf diese Weise stets mehr oder weniger starkę oxyjodid- 
haltige Prodd., die im W. nur wl. sind. Die von den Vff. dargestellten Jodide wurden 
entweder'aus den wasserfreien Chloriden durch Erhitzen im HJ-Strom oder durch 
Entwasserung von Jodid-Ammonjodidgemischen in einem Strom von H 2 +  30% H J  
gewonnen. Lanthanjodid ist in der Kalte weiB mit einem Stich nach Griin, in der Hitze 
hellgelblichgriin; F. 761 ±  2°. Cer(III)jodid  wurde aus dem Chlorid dargestellt, in der 
Kalte griingelb, in der Hitze tiefgelb, in W. vollkommen klar 1., F. 752 ±  2°. Praseodyin- 
jodid wurde nach der Entwasśerungsmethode hergestellt, ist griin gefiirbt, in der Hitze 
metali, glanzend; F. 733 ±  2°. Naodymjodid wurde in derselben Weise wie das PrJ3 
erhalten, ist etwas dunkler grun; an der Luft wird cs durch W.-Aufnahme violettrosa, 
in Lsg. ebenfalls blaulichrosa; F. 775 ±  3°. Samariumjodid ist wegen des elektro- 
negativeren Charakters des Sm u. der dadurch starker ausgepragten Neigung seiner 
Salze zur Hydrolyse in wasserfreiem Zustande schwieriger darzustellen, ais die oben 
genannten Jodide, es wurde aus dem wasserfreien Chlorid erhalten. SmJ3 ist bei 700° 
samtschwarz gefarbt, beim Erkalten durchlauft es die Farben Rostbraun, Braunrot, 
Feuerrot, Orangerot, Orange, in der Kalte ist cs goldgelb; es lóst sich vollkommen 
klar in W. auf; F. 816— 824°. Die Darst. von Europium(III)jodid gelang nicht, da 
bei der Entwasserung nach den verschiedenen Methoden stets Abspaltung von Jod u. 
Red. zum Jodur cintrat. Die Best. der FF. der Chloride u. Jodide wurde in mit N 2 
gefiillten Rohrehen ausgefuhrt, die in einem Kreuzrohrenofen erhitzt wurden. Das 
Schmelzen wurde durch ein Fernrohr beobachtet. Beim LaCl3 muBtcn Quarzrohrchen 
verwendet werden. Vff. fanden folgende F F .: LaCl3 860 +  2°, CeCl3 794—812°, PrCl3 
769—782°, NdClz 760 ±  2°, SmCl3 678 ±  2°, EuGl3 623 ±  2°. Diese Werte sind in einer
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Tabclle mit den friihercn Angabcn anderer Autoren zusammengestellt. —  Bei friihcren 
Unterss. von J a n T s c h ,  R u p in g  u . K u n z e  (ygl. C. 1927. I .  2892) hatte sichgezeigt, 
daB bei Chloriden von Mischerden Red. zu beobachten war, wemi dieselben bis zum 
beginnenden Schmelzen in einem Gemiseh von N H 3 u. H 2 liingere Zeit erhitzt wurden. 
Bei den Chloriden u. Jodiden der reinen Ceriterden konnte keine derartige Red. fest- 
gest-ellt werden. Bei diesen Verss. machte sich dio korrodierende Wrkg. der Salz- 
Bchmelzen auf das GefaBmaterial stórend bemerkbar. Au konnte bis 900° verwendet 
werden, Pt-Schiffchen wurden schon bei 800° zerstort, keram. Materialien bewahrten 
sich, doch konnten Rkk. iiber 1000° nicht einwandfrei gedeutet werden. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 185. 49— 64. 10/12. 1929. Graz, Techn. Hochschule.) W r e s c h .

Deodata Kruger und Erich Tschirch, Die gefdrbim .Jodverbindungen basischer 
Salze seltener Erden. E in  Beiirag zum Jod-Starkę-Problem. II. Mitt. (I. vgl. C. 1930.
I. 413.) Bei den aus J-haltigcn Nitratlsgg. in  Ggw. organ. Alkalisalze grfallten bas. 
Salzen seltener Erden lassen sich unter folgenden Bedingimgen den verschieden ge- 
farbten Jodadditionsverbb. der Starkę analoge gelbe, braune, rote oder violette Jod- 
farben erhalten: 1. Zusatz bestimmter organ. Ionen zu einer J  u. Acetat enthaltenden 
L a(N 03)3-Lsg. vor der Fiillung m it N H 3; 2. Ersatz des Acetations durch bestimmte 
andere organ. Ionen. —  Eine allgemeine Elektrolytwrkg. auf die Jodfarbe des bas. 
La-Acetats besteht nicht; bestimmte organ. Anionen, dereń Ggw. allein (in Abwesen- 
heit von Acetation) dem aus L a(N 03)3-Lsg. durch N H 3 gefallten bas. Salz entweder 
iiberhaupt nicht die Fahigkeit zur Bldg. gefarbter J-Verbb. erteilt (i-Butyrat) oder 
zu einer blauen J-Farbo fuhren wiirde (Propionat), bewirken jcdoch bei gleichzeitiger 
Ggw. von Acetat das Auftreten gelber, brauner, roter oder violetter Farbungen mit 
einer von der Art u. Konz. des Zusatzes abhangigen Nuance u. Haltbarkeit, wobei 
nich auch nahe verwandte organ. Anionen in  ihrer Wrkg. auf die Jodfarbe auffallend 
unterscheiden. —  In Abwesenheit von Acetat- oder Propionation treten bei Zusatz 
von NH3 zu einer J-haltigen L a(N 03)3-Lsg. bei Ggw. von Butyrat nur gelbe bis braune 
Jodfarben auf, in  Ggw. von i-Butyrat entstehen klare, farblose Gallerten, in  Ggw. 
von n- u. iso-V alerianat gelbe Flocken; das in  Ggw. von Caproat gefallte bas. La-Salz 
hat nur noch einen ganz schwach gelblichen Stich, bei hoheren Caproatkonzz. sind 
die Gemische schon ohne N H 3-Zusatz triib u. flocken bald reinweiB aus. Na-Onanthat 
u. Na-Caprylat geben mit L a(N 03)3-Lsg. ohne N H 3 dicke weiBe Ndd. In  Ggw. von 
Benzoat entstehen braunliche bis blauschwarze Farbungen, die aber beim Erhitzen  
vorblassen, in  Ggw. der verschiedenen Toluylsauren werden .braune bis gelbe Jod- 
additionsverbb. erhalten, wobei zwisehen den Isomeren auffallende Unterschiede 
bestehen. —  Die bas. Acetate des Pr, N d, Sm  u. Eu  farben sich m it J  nicht; die 
friihere gegenteilige Angabe bei Pr beruhto auf der Verwendung von sehr unreinem 
Pr (K a h l b a u m ). Das Auftreten gefarbter J-Verbb. der bas. Benzoate ist dagegen 
nicht auf La beschrankt; die IntensitSt der Jodfarbe nimmt jedoch mit steigender 
Ordnungszahl der seltenen Erdo ab, u. die Nuance geht in ein wenig charakterist. 
Gelb iiber. In Gemischen von L a(N 03)3 u. den Nitraten anderer seltener Erden ist 
die Blaufarbung des bas. La-Acetats mit J  schon bei relativ kleinen Konzz. der anderen 
Erde erheblich gestort.

Dio Beobachtungen an den bas. Salzen seltener Erden werden im Hinblick auf 
die yerschiedenen bei Jodslarke aufgestellten Theorien diskutiert u. gezeigt, daB sie 
den Theorien von B e r c z e l l e r  (Biochem. Ztschr. 84 [1917]. 160), L a n g e  (Biochem. 
Ztschr. 95 [1919]. 61) u. H a r r is o n  (Kolloid-Ztschr. 9 [1911]. 5) widersprechen. 
D ie Jodfarbe der bas. La-Salze hangt nicht von den allgemein bekannten pbysikal. 
u. kolloidchem. Faktoren (Temp., Flockungs- u. Quellungszustand des Adsorbens, 
A.-Geh. des Dispersionsmittels usw.), sondern von hochspezif. Einflussen ab. Vff. 
nehmen an, daB die die Jodfarbe bedingenden bzw. beeinflussenden organ. Anionen 
am Aufbau der bas. Micellen teilnehmen u. daB ganz bestimmte chem. bedingte 
Strukturverhaltnisse des Adsorbens, nicht der koUoide Zustand, die Farbung bedingen, 
mit der J  von den Teilchen adsorbiert oder gel. wird. Von solchen chem. bedingten 
Unterschieden im Bau der Teilchen scheint die Farbę des aufgenommenen J  in ahn- 
licher empfindlicher Weise abhangig zu sein wie die Farbę der J-Lsgg. von der Farbę 
des Losungsm., fiir die wahrscheinlich nicht die MolekulargróBe des J, sondern spezif. 
Wechselwrkg. zwisehen J  u. Losungsm. maBgebend ist. Wesentlich auch fiir die 
Diskussion des Jodstarkeproblems ist die bei den bas. Salzen seltener Erden beob- 
achtete Tatsache, daB schon m it den gewohnlichen analyt. Methoden kaum erfaBte 
chem. Yeranderungen dio Jodrk. entschcidcnd beeinflussen kónnen. (Bej. Dtsch,
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chem. Ges. 63. 826— 36. 9/4. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhclm-lnst. f. physikal. 
Chem. u . Elektroehem.) K r u g e r .

V. Rodt, Die Entstchung des gelben hydratischen Eisenoxyds aus den Sulfiden des 
Eisens. Es wurde nachgewiesen, daB aus wasserhaltigem Einfachschwefeleisen u. 
Eisentrisulfid (Fe2S3) bei der Luftoxydation gelbes Eise>ioxydhydrat der y-Form ent- 
steht, u. daB sich dabei der in den Sulfiden enthaltene S in  der theoret. Menge ais 
elementarer S ausseheidet, wenn die Sulfide frei yon Alkalisulfofcrriten hergestellt sind. 
Das gelbe Eisenoxydhydrat O =  Fe —  OH unterstiitzt lebhaft den OxydationsprozeB 
bei der Verbrennung. Bei raseher Temp.-Steigerung tritt der Knick in der W.-Geh.- 
Temp.-Kurve u. der Magnetismus erst bei 210° auf, bei langsamer Temp.-Steigerung 
schon bei 180°. Die Ursaehe fiir diese yersehiedene Lage des Kniekpunktes ist auf die 
starkę Absorptionsfahigkeit des gleichzeitig entstehenden y-Eisenoxyds fiir W. zuriiek- 
zufiihren. Diese hohe Adsorptionsfahigkeit ist auch der Grund dafur, daB das gelbe 
y-Eisenoxydhydrat bei feinkornigen Prodd. sehr sehwer m it seinem theoret. W.-Geh. 
(10,l°/o H„0) gefaBt werden kann. Das von ihm am Zers.-Punkt abgegebene W. wird 
von dem gleichzeitig entstehenden >'-Eisenoxyd absorbiert. (Rec. Trav. chim. Pays 
Bas 49. 441—56. 15/4. 1930. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriifungsamt.) W r e .

C. Sandonnini, Uber die Ozydation des Ferrohydroxyds. In Ggw. eines Alkali- 
iiberschusses wird das aus MoHRschem Salz gefallte Fe(OH)2 dureh einen lebhaften 
Luftstrom bei gewohnlicher Temp. direkt zu Fe(OH)3 oxydiert. Wird der Alkaliiiber- 
schuB dureh langeres Waschen entfem t, dann entspricht die volumetr. gemessene 
absorbierte 0 2-Menge der zur Bldg. von Fe(OH)3 theoret. notwendigen. Das Prod. 
ist stets rotbraun, niemals schwarz, auch griine Zwischenprodd. wie sie D e i s s  u . 
S c h i k o r r  (C. 1928 . II. 433) gefunden hatten, werden nicht beobachtet. Bei 2-monatigeni 
Stehen unter einer 10 om hohen W.-Schicht wandelt sich das griinliche Pe(OH)2 all- 
mahlich in ein grauschwarzes Prod. um; das Verhaltnis Fe"/Gesamt-Fe in diesem 
Prod. ist noch wesentlich hoher ais dem Ferroferrit entspricht, bei weiterer Oxydation 
mittels eines Luftstromes geht es unter Erhaltung der schwaryen Earbe in Fe(OH)3 
uber. Ein schwarzes, dem Ferroferrit entsprechend.es Prod. wird auch erhalten, wenn 
die Oxydation des Fe(OH)2 beim Kp. der Suspension erfolgt. Fe(OH)2 im Gemisch 
mit Cr(OH)3 oder Al(OH)» geht bei allen genannten Oxydationsverff. in rotbraunes 
Fe(OH)3, nie, auch beim Koehen nicht, in ein schwarzes Prod. uber. (Gazz. chim. 
Ital. 60. 321—36. April 1930. Ferrara, Univ., Chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

J. Arvid Hedvall und Per Sjóman, Uber Umsetzungen zwisehen Eisen-3-oxyd 
und Silicium ozyd. Vorlaufige Mitt. Beim Erhitzen von aus Fe (II)-Oxalat hergesteUtem 
Fe20 3 mit reinem Quarz konnten dureh Róntgenaufnahmen nach der DEBYE-Methode 
2 Umsetzungen nachgewiesen werden. D ie erstere tritt bei etwa 576°, yermutlich im  
Zusammenhang m it der a-/?-Umwandlung des Quarzes ein. Dieses in nur geringer 
Ausbeute sich bildende Prod. ist in  HC1 1. u. ergibt nach der Zers. eine in  N a2C 03 1. 
Kieselsaure. D ie Róntgendiagramme zeigten Interferenzen, die weder m it den Fe20 3- 
Linien, noch m it den von den verschiedenen S i0 2-Phasen erhaltenen Linien iiber- 
einstimmen. Vermutlich liegt hier die Bldg. eines Silicats des dreiwertigen Eisens 
vor. —  In Gemischen m it S i0 2-UberschuB tritt neben erwahntem Rk.-Prod. bei etwa 
900° im Zusammenhang m it der Umwandlung des (Juarzes in Cristobalit ein rosen- 
ąuarziihnliches Prod. m it aufgenommenem in  HC1 unl. Fe20 3 auf. Das Rontgen- 
diagramm zeigt ein Cristobalitgitter mit yerschobenen Linien, was auf ein teilweises 
Ersetzen der Si-Atome dureh Fe-Atome hindeutet. Bemerkenswert ist, daB diese Rk. 
nur wahrend der Umwandlung von Quarz in  metastabilen Cristobalit stattfindet, im  
Einklang mit der Regel, daB in festen Gemischen wahrend einer Phasenanderung die 
Rk.-Fahigkeit bedeutend erhoht werden kann. (Svensk Kem. Tidskr. 4 2 . 40— 41. 
Febr. 1930. Góteborg, Chalmers Techn. Inst.) K l e v e r .

Harold Cecil Holland, Das terndre System Zinkoxyd-Zinkchlorid-Wasser. In der 
Literatur werden ca. 16 yersehiedene Zinkozychloride beschrieben, doch scheint es 
sich dabei yielfaeh nicht um chem. Individuen sondern um Gemische zu handeln. Vf. 
untersuchte die Gleichgewichte im System ZnO-ZnCl2-HsO bei 25° u. 50° u. bestimmt-o 
die Zus. der stabilen festen Phasen. Dabei wurden zwei neuo Zinkoxychlorido naeh- 
gewiesen: ZnCl„,ZnO,2H20  u. ZnCl2,Zn0,II„0; von den friiher besehriebenen Oxy- 
chloriden fand sich im stabilen Gleichgewicht im untersuchten Konz.-Gebiet nur 
ZnCL,5Zn0,8H20 . Bei 25 u. bei 50° wurden die gleichen Reihen fester Phasen ge
funden. (Journ. chem. Soc., London 1930. 643— 48. April. Neu-Sceland, Canterbury 
College.) . W r e s c h n e r .
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A .P .P a lk in , TensimelrischeAnalyse derSysteme: / .  ZnS0v H.,0, II . (N H ^ C Ą C fi.^ -  
H20. Die Hydrate wurden in mit H2S 0 4 verschiedener Konz. (86% bis 15%! W.-Dampf- 
druck =  0,15 bis 21,6 mm Hg) beschickten Exsiccatoren bei 25° bis zur Gew.-Konstanz 
gehalten u. danach der W-Geh. der Krystalle bestimmt. Bei ZnS04 sind stabil: Hepta- 
(p25 _  15;20 i  0,3), Hexa- (P 25 =  11,7 ±  0,2) u. Monohydrat; Penta- u. Dihydrat 
traten nicht auf. Fur eine gesatt. ZnSO.,-Lsg. is t P'-5 =  19,0 ±  0,5 mm Hg. (NH,i).n ■ 
Cr(C20 4)3-3 H 20  yerliert das Krystallw. stetig ohne Zwischenstufen z u bilden; es wurde 
jedoch in der Dampfdruckkurve ein Knick beobachtet, welcher einem W.-Geh. von
2,5 Mole cntspricht. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 2133— 37. 24/6. 1929. 
Leningrad, Chem. Inst. d. Akademie d. Wiss.) ANDRUSSOW.

Aristid V. Grosse, Die analytische Chemie des Elenients 91. Ekatantal, und sein 
ZJnlerschied von Tantal. Bei den erfolglosen Verss. zur Isolierung u. Darst. 5 es 
Elements 91, Et, wurde von der Annahme aut ;egangen, dafi E t dem Ta śihnlich ist, 
ebenso wie Ra dcm Ba gleicht. Der Ursprung u. die Entw. dieser Annahme wird dis
kutiert u. gezeigt, daB dieselbe im Widerspruch zum period. Gcsetz stcht. Chem. analyt. 
Unterss. von E t wurden mit ausreichenden Mengen des reinen Oxyds ausgefuhrt u. 
die Unterschiede zwischen E t u. Ta experimentell bewiesen. Das Verh. von E t gegen 
verschiedene Reagenzien ist in den meisten Fallen dem Yerh. von Ta entgegengesetzt. 
Das Pentoxyd E t20 5 ist cin ausgesprochenes (wenn auch schwaches) bas. Oxyd ohne 
saure Eigg., wahrend Ta20 5 ein Siiureanhydrid ist u. mit bas. Oxyden stabile Salze 
bildet. (.Journ. Amer. chem. Soe. 52. 1742— 47. Mai 1930. Berlin.) W r e s c h n e r .

Arthur A. Sunier und Chester M. W hite, Die Loslichkeit von Gold in Qtiecksilber.
II. (I. vgl. C. 1929 . II. 1255.) Bestst. der Loslichkeit von Au in Hg wurden nach der 
friiher beschriebenen Methode (mit geringen Anderungen) ausgefiihrt, die Genauigkeit 
der Messungen wurde erheblich verbessert; die so erhaltenen Werte sind niedriger 
ais die friiher angegebenen. Da die Loslichkeit von Au in Hg nur sehr gering ist, kann 
sie bei der Amalgambldg. keine bedeutende Rolle spiclen. Vf. versucht, den Mechanismus 
der Amalgambldg. durch Oberflachenadhasion zu erkliiren; die Au-Teilchen werden 
mit Hg umkleidet u. sinken dann durch ihrc Schwere. Die Natur dieser festen Phase 
ist bis jetzt noch nicht aufgeklart. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1842— 50. Mai 1930. 
Rochester, New York, Univ.) W r e s c h n e r .

L. J. Curtman und S. S. Leikind, Die Uinsetzung von Silberbromid mit Natrium-
c.hloridlósung. Bei Ggw. eines grofien Uberschusses von AgJ erhalt man die gróBt- 
mógliche Umsetzung des AgBr durch 2 Blin. langes Kochen des Ag-Nd. mit einer 
5%ig. NaCl-Lsg. Unter diesen Bcdingungen schwankt dio Umsetzung bei yerschiedenen 
AgBr-Gehli. (AgBr allein anwesend) zwischen 14 u. 27°/0. Anwesenheit von wenig 
A gJ ist ohne EinfluB auf die Umsetzung. GróBere AgJ-Mengen vermindern die AgBr- 
Umsetzung. (Chem. News 140 . 337—-40. 30/5. 1930. College of the City of New  
York.) A s c h e r m a n n .

G. Spacu und G. Suciu, Beitrdge zum Studium heterogener Komplersalze. I. Mitt. 
Vff. wollen zum Nachweis der in Lsgg. folgender Art: M" X„ —  X  M ' (.M" — Hg, Cd; 
M ' =  Alkali- oder Erdalkalimetall, X  — Cl, Br, J, CN, SCN) moglichen Verbb. die 
Fallung der in  Lsg. befindlichen komplexen Anionen mit komplexen Kationen, wie: 
[C uen2] “, tCden3]“ , [Znen3]“ , [N ien 3]" u. [Coen3] “ , benutzen. D ie Methode ist 
folgende: Man mischt berechnete Mengen der einfachen Verbb., um in der Lsg. das 
interessierendc Anion entstehen zu lassen. Darauf wird dio berechnete Menge bzw. ein 
kleiner OberschuB der konz. Lsg. des komplexen Kations zugegeben, worauf ein gut 
krystallisierender Nd. ausfallt. Auf diese Weise wurden folgende Verbb. enthalten: 
[HgJt ] [Cu era,]; [HgJt ] [Cd c/i-,]; [HgJ.^ [Zn c%l; [HgJ^] [N i c%]; [CdJi ] [N i en? ]; 
[CVJ4] [Co en3] [B iJ4]2[Co en3]-J . Es sind dies Verbb., in denen das komplexe Anion 
von gleichen Atomen gebildet wird. Bei den heterogenen Verbb. sind um das zentrale
Metallatom verschiedene Atome bzw. Atomgruppen gruppiert, z. B. j [Cu en2].
Von dieser Art heterogener Verbb. stcllen Vff. die folgenden her:

[ Ilg(C N )X  lC uenil i  [ / / !?(^iV)J2‘ CiVle,l3]; \ H0(CN)^\J-Cuen^ ’ [ //y (CY)2] 2' ^ ,“ CŴ ’ 

[ H g ^ ^ C d  [H g ^ 0 N  J  [Cu en,}; [HgJt ] [Coen3]-Cl;

[ CySeCATJ ew2].
V e r  s u c h e .  Yff. beschreiben die Herst. samtlicher oben angegebenen Yerbb.,
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u. geben die Analysenwerte an. (Bulofc. Soc. fptiinfe Cluj 5. 191—219. Mai 1930. Klausen- 
burg, U niv., Lab. f. anorgan. u. analyt. Chemie.) - A s c h e r m a n n .

G. Spacu und I. Gr. Murgulescu, Vber die komplexen Kupferthiosulfate m it Ammo- 
nium, Kalium und Natrium. II. Mitt. (I. vgl. C. 1930. I. 3422.) Vff. beschreiben 
folgende 5 Verbb.: [Cu(S20 3)]K -H 20 , [Cu2(S20 3)3]K ,-2  H 20 , [Cu2(S20 3)3]K ,-H 20 , 
[Cu(S20 3)3]K5-3 H 20 , [Cu(S20 3)4]K7-2 K N 0 3. Von diesen Verbb. sind die 3 ersten 
bereits von ROSENHEIM-ŚTEINHAUSER beschrieben. D ie vierte is t die Grenzform, 
bis zu der der AdditionsprozeB zwischen Cu u. K 2S20 3 bei Anwesenheit jeder sauren 
Gruppe fiihrt. Die letzte Verb. ist ein Vertreter der Klasse [Cu( S20,)., ]K- • 2 KX, von 
welcher bisher nur das Ammoniumsalz bekannt war. Das Auftreten der Verbb. wird 
durch potentiometr. Titration gezeigt. Die dritte Verb. muB durch nachtragliche Zers. 
der zweiten Verb. entstanden sein. Ais Oxydationsprodd. der R k .: Cu" -f  S ,0 3" 
treten auBer Tetrathionat S u. S 0 2 auf, vorausgesetzt, daB m it starkeren ais 1-molaren 
Lsgg. gearbeitet wird. Ob die Oxydationsprodd. von der Oxydationsrk. selbst oder von  
einer nachtraglichen Zers. des Tetrathionats herruhren, vermógen Vff. nicht anzugeben. 
Die Darst. der verschiedenen Verbb. u. die Analysen werden angegeben. D ie potentio
metr. Titrationsergebnisse sind in  Tabellenform angegeben. (Bulet. Soc. ętiin je Cluj 5. 
254—72. Mai 1930. Klausenburg, Univ., Lab. f. anorgan. u. analyt. Chemie.) A sch .

Robert Schwarz und Hermann Giese, Betirąge zur Chemie des Germaniums.
III. Mitt. Sulfo- und Pergermanate. (II. vgl. C. 1930. I. 2376.) 1. Sulfogermanate. 
Obwohl die Loslichkeit von GeS2 in K 2S- u. N a2S-Lsgg. sehr lange' bekannt ist, konnten 
krystallisierte Sulfogermanate noch nicht erhalten werden. Die Darst. gelang auf 
folgendem Wege. D ie Lsg. von GeS2 in  konz. K 2S-Lsg. (K 2S: GeS2 =  2 : 1 )  wird in 
Aceton gegossen. Das erhaltene Ol krystallisiert iiber P20 5 in H2S-Atm. nach 3 Tagen 
zu durehsichtigen Nadeln. D ie Zus. ist: 2 GeS2-3 K 2S-9 H 20  bzw. 2G eS 2-3 N a 2S- 
9 H 20 ; die Krystalle zers. sich an der Luft bald. —  Aus der Lsg. dieser Salze in  W. 
erhalt mań m it A gN 03-Lsg. nicht Ag0Ge,S7, sondern ein Salz, dessen Zus. zwischen 
GeS2-3 Ag2S u. G-eS-,-4 Ag2S liegt. Rein erhalt man die letztgenannte Verb. aus einer 
Lsg. von GeS2 in N a2S, die noch vóllig unzers. ist. —  2. Per-Salze. Beim Si gelang es 
nicht, ein reines Persilieat zu erhalten; man bekam aus Metasilicat u. H20 2 u. Fallen 
mit A. oder Aceton schlieBlich einen gelartigen N d., der offenbar mit S i0 2 verunreinigtes 
K2Si04 darstellt. Beim Sn  erhielt man nicht KSnO,,-2 H 20 , wie T a n a t a r  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 38 [1905]. 1185) angibt, sondern N a2Sn20 7-3 H 20 . Beim Ge. gelingt die 
Darst. von Persalzen leicht. Es wurden dargestelit: K 2Ge20 7 • 4 H 20 , N a2Ge20 7 • 4 H 20 ,  
Na2Ge06-4 H20 . Diese Salze sind unterhalb 0° lange Zeit bestandig; sie zersetzen sich 
bei Raumtemp. allmahlich. Beim Pb gelingt die Darst. von Persalzen nicht. —  Das 
Ge ist also in  hoherem MaBe ais die anderen Elemente seiner Gruppe zur Bldg. von 
Peroxysalzen befahigt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 778— 82. 9/4. 1930.) KLEMM.

Robert Schwarz und Michael Lewinsohn, Beitrage zur Chemie des Germaniums.
IV. Mitt.: Uber die Systeme N a2Ge03-Na2S i0 3 und K 2Ge03-Ge0i . (III. vgl. vorst. Ref.)
1. Na2GeOa u. N a2S i0 3 bilden eine ununterbrochene Reihe von Mischkrystallen.
2. K 2Ge03-Ge02. Wahrend in  den Systemen Li20 -G e 0 2 u. N a20-Gre02 die Ge-reichen 
Schmelzen glasig erstarren, lassen sich beim K  auch die Ge-reichen Schmelzen gut zur 
Krystallisation bringen. Es existieren 1. Kaliummetagermanat (K20 -G e 0 2, F. 823°),
2. Digermanał (K20 - 2 G e 0 2, F. 783°) u. 3. Tetragermanał (K20 -4 G e 0 2; F. 1033°). 
Eine schlechte Krystallisationsfahigkeit fand sich nur in dem Gebiet zwischen dem

«. Tetragermanat, infolgedessen konnten hier die Verhaltnisse nicht ganz sicher 
gekla rt werden. Ein Trigermanat besteht sicher nicht, das Tetragermanat scheint aber 
Mischkrystalli; mit Digermanat zu bilden. —  Dichtebestst. zeigten an den Stellen, an 
denenVęrhjo. auftreten, auch eine Erhohung der Dichte. G e02 schm. bei 1126°; D e n n is  
u. La jjb e n g a y e r  (C. 1927. I. 411) fanden 1107°. —  Am SchluB werden Si: u. Ge- 
Verbb. vergliehen. Bei den Verbb., die sich von den Oxyden ableiten, ist d ie Ahnlich- 
keit groB; wird O durch N H  ersetzt, so treten die nahen Beziehungen ebenfalls noch 
in Erscheinung. Ersetzt man O durch S, so tritt die Verwandtschaft zum Sn hervor, 
die zum Si verschwindet. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 783—87. 9/4. 1930. Frank
furt a. M., U niv.) K l e m m .

N. S. Kurnakow und J. A. Andrejewski, tlber Deritałe des Platotełrammin- 
chlonds. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189. 137—45. 25/3. 1930. —  C. 1930. I . 
d169-) Gu r ia n .
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J. Newton Friend, A textbook of inorganic chcmistry. Volumo 11. Organometallic com-
pounds: part 2, Derivatives of arsenie by A. E. Goddard. London: Griffin 1030. (606 S.)
8°. 42 s. not.

C. Mineralogiscłie und geologische Chemie.
Ernst Baier, LameUenbau und Entmischungsstruktur der Feldspdte. Um Gesetz- 

maBigkeiten zwischen Chemismus u. Yorbehandlung einerseits u. dem Dispersitatsgrad 
des Lamellenbaues u. der Entmischungskomponente andererseits zu erkennen, wurden 
die verschiedensten Feldspate opt. untersueht. Bei Behandlung des Dimorphieproblems 
ergibt sich, daB die monoklinen Krystalle viel haufiger, ais bisher angenommen, An- 
zeichen eines feinlamellaren Aufbaues zeigen. Liegt dieser unter der Auflosbarkeit 
des Mikroskops, so macht er sich durch die Yariabilitat des Achsenwinkels bemerkbar. 
(Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 465—560. 
April 1930. Ttibingen.) T r o m e l .

Valere B illiet, tlber Zwillingskrystalle. Vf. erortert in Form eines Vortrages eine 
Theorie, welche die Zwillingsbldg. bessor zu begreifen gestattet. D ie Symmetrie von 
Zwillingskrystallen wird durch die Form der Elemcntarzelle des geometr. Gitters be
stimmt. E in Gitter hat nicht immer die Symmetrie seines kleinsten Strukturparallel- 
epipeds, sondern manchmal von einer mehrfachen Zelle. Dasselbe gilt fur die Zwillings
bldg. D ie móglichen Zwillingselemente eines Krystalles sind Symmetrie- oder Pseudo- 
symmetrieelemente des einfachen geometr. Gitters oder von einem mehrfachen Gitter 
des Krystalles. (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 12. 73— 85. 20/5. 1930. Gcnt, 
U niv.) K. W o l f .

F elix Machatschki, Die krystallochemischcn Beziehungen zwischen Epidot-Zoisit 
und Orlhit-Allanit. (Vgl. C. 1930. I. 2713.) Es wird unter Zugrundelegung der Raum- 
beanspruchung der Atonie in Krystallen an Hand einiger aus der Literatur entnommenen 
Analysen von Orthiten gezeigt, daB die krystallochem. Beziehungen der Orthite zu 
den Epidoten u. Zoisiten viel besser durch die Formel X 2Y3z3(0 ,0 H ,F )13 dargestellt 
werden konnen, ais durch die friiher gebrauchlichen, wobei unter X  die m it Ca iso- 
morphen Kationen (Na, seltene Erdmetalle, Th u. z. T. Mn), unter Y  die m it Al iso- 
morphen Kationen (Mg, Fe u. Ti) u. unter z Si u. allenfalls etwas Al zu verstehen sind. 
Die neugef aBte Siimmenf ormel der Orthite u. Epidote wird in allen behandelten speziellen 
Fallen innerhalb der Fehlergrenze erfullt. Der primare Geh. der Epidote u. Orthite 
an OH u. F  is t ais nicht konstant anzunehmen. Er sollte steigen, wenn die durchschnitt- 
liche Wertigkeit der Metallionen abnimmt, im umgekehrten Fali sinken. (Ztrbl. Minerał., 
Geol., Palaont., Abt. A. 1930. 89— 96. Graz, z. Z. Góttingen, Mineralog. Inst.) K l e v e b .

Felix Machatschki, Die krystallochemischen Beziehungen zwischen Zoisit-Epidot 
und Orthit-Allanit. II. (I. vgl. vorst. Ref.) An 2 von P e r  G e i j e r  veroffentlichten 
Analysen (Sver. geol. Undersokn. Avh. ocli upps. Ser. C. Nr. 343. 20. Nr. 14. 1926.) 
von magnesiareichen Orthiten aus dem Skarn von Ostenmossa (Mittelschweden) konnte 
Vf. die im  vorst. Ref. aufgestellte Epidotformel bestatigen. Es zeigt sich dabei, daB 
die dreiwertigen seltenen Erdmetalle nicht ais isomorph m it dem Al angesehen werden 
diirfen, sondern krystallochem. m it dem Ca zu vereinigen sind, wahrend Al durch Mg 
u. Fe. ersetzt wird. Auch die Annahme, daB der Geh. der Orthite an OH u. F  sich mit 
der Wertigkeit andert, konnte an angefiihrtem Beispiele bestatigt werden. (Ztrbl. 
Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1930. 154— 58. Graz, z. Z. Góttingen, Mineralog. 
Inst.) K le v f ? v .

Hans Rudolf von Gaertaer, Die Krystallslmkluren von Loparit uuirt Pymchlor. 
Mit Hilfo von D EB Y E-SC H ER R ER -A ufnahm en wurde die Struktur der haup^sachlich 
ais Natrium-Calciumniobate bzw. -titanate aufzufassenden Minerale untersueht  .Ca 
wird durch Ce isomorph vertreten. D ie Struktur des Loparits ist vom PerowskittypW  
mit der Kante des pseudokub. Wiirfels a =  3,854 i  0,018 A. Die Koordinaten sind' . 
Ti (Nb) i  i  i ;  Ca (Ce, Na) 0 0 0; O: i  i  0, i  0’ j , 0 i  ł .  Pyrochlor is t metamikt u. ge- 
winnt durch Gliihen seine Krystallstruktur zuriick. Kiinstliche, nicht metamikte 
Krystalle haben die gleiche Struktur. Der Elementarwurfel hat die Kante a =  10,34 A 
m it 8 Moll. in  der Elementarzelle. Raumgruppe is t 0 A7 mit N b (Ti, Ta) in  16 b, 
Ca (Na, Ce) in  16 c, F  (O) 8 g, O (F) 48 c. Der Parameter in  der L ag e  48 c is t ca. 1/3. 
(Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 61. 1—30. 1930. Góttingen, Min. Inst. 
d. Univ.) T r o m e l .
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Karl Chudoba, tlber die Eeldspate der Einschlusse im Basalt des Dachelsberges 
und iiber den „ Sanidinanorthoklas“ vom Drachenfels. Die Plagioklase der Trachyt- 
einsohliisse vom Dachelsberg sind in ihrem Chemismus ubereinstimmend m it denen 
des Drachenfels. Orientierte PlagioMas leisten in einem nach dem Karlsbader Gesetz 
verzwillingten Feldspat ergaben wie die Sanidine vom Drachenfels u. aus dem Tuff 
des groCen Weilberges trikline opt. Orientierung. Diese Sanidine gehoren opt. zu don 
Anorthoklasen u. werden ais Sanidin-Anorthoklase bezeiohnet. (Ztrbl. Minerał., Geol. 
Palaont., Abt. A 1930. 145— 53. Bonn, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

G. Lincio, tlber den A rtinit vom Monie Ramazzo (Ligurien). VI. fand A rtin it 
auf dem Monte Ramazzo nahe Borzoli ais schneeweiBe Inkrustation von einigen mm 
Dicke, die aus einem Aggregat feinster Fasern gebildet wird, oder ais winzige nadel- 
fórmige Krystalle, wenige mm lang, auf den Wanden kleiner Hohlrilume des Gesteins. 
Die chem. Analyse entsprach der rohen Formel: 2 M g0-C 02-4 H 20 . Beim Erliitzen 
auf ca. 700° wurden nur 3 Moll. H 20  abgegeben, das vierte Mol. H 20  lieB sich erst 
spiiter bei hóherer Temp. entfernen; danach entspricht diesem Artinit die Formel 
MgC03 • Mg(OH)z +  3 H20 , die auch schon von fruheren Autoren fur Artinit anderer 
Fundstellen angegeben wurde. Auch die vom Vf. bestimmten opt. Konstanten sind 
im Einklang mit fruheren Messungen. D ie verschiedenen Magnesiumcarbonate u. die 
Bedingungenihrer Bldg. werden diskutiert. (A tti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 11. 
420— 24. 16/2. 1930. Genua, Univ.) W r e s c h n e r .

B. GoBner und F. MuBgnug, U ber die struktureUe und molekulare Eiriheit von 
Eudialyt. Von Eudialytkrystallen wurden Drohspcktrogramme u. LAUE-A ufnahm en 
hergestellt u. versucht daraus, sowie aus den Analysenangaben die strukturelle Einheit 
des Eudialyls zu bestimmen. Fiir die Gitterkonstanten des rhomboedr. Elementar- 
korpers wurden fiir a 14,31 A u. fur c 30,15 A ermittelt, woraus sich das Achsenverhalt- 
nis a : c =  2,107 ergibt. Aus dem Lauediagramm fiir (0001) ergibt sich die Zuordnung 
zur skalenoedr. Symmetrieklasse D .53d (Tabelle der indizierten R eflese vgl. Original). 
Der Vers. einer Deutung der chem. Zus. im Sinne eines Formelbildes fiihrte zu keinem 
Erfolg. Die verschiedenen Formelndeutungen werden einer Diskussion unterworfen. 
(Ztrbl. Minerał., Geol., Paliiont., Abt. A. 1930. 81— 88. Miinchen.) K l e v e r .

D. J. Fisher, Hubnerit von KendaU, Montana. Krystallograph. Messungen an 
einigen Hubneritkrystallen aus einer Breccie von Kendall, Montana. (Amer. Mineralo- 
gist 15. 104—08. Marz 1930. Chicago, Univ.) E n s z l i n .

L. Tokody, Prousta und Xanthokon von Nagydg. Die Unters. einiger Mineral- 
stufen von Nagy&g ergab, daB der Hauptanteil der ąuarzigen Gangstucke aus Nagyagit 
bestehen, dessen Analyse folgende Zus. ergab: Au 7,Gl°/0, Pb 54,50%. Fe 0,93%. 
Te 17,80%, Sb 8,62%, S 9,10%, Quarz 2,12%. In  den Hohlraumen finden sich auBer 
Quarz, Dolomitkrystallen, Pyrit u. Cbalkopyrit, gediegenes As u. die bisher in diesem  
Vork. imbekannten Prouslit u. Xanthohm, die durch krystallograph. physikal. u. chem. 
Unters. einwandfreiais solcheerwiesen werdenkonnten. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., 
Abt. A. 1930. 117— 23. Budapest, Min.-Geolog. Inst. d. Techn. Hochschule.) K l e v e r .

W. R. G. Atkins, Geochemische Anwendungen der Messung der Wasserstoffionen- 
konzentration. D ie Bedeutung der Wasserstoffionenkonz. fiir geochem. Prozesse, die 
sich unter Beteiligung wss. Lsgg. abspielen, ist noch wenig untersucht. Es ist móglich, 
damit die Entstehung von Eisenerzen u. die Bldg. von Dolomit aus Korallenkalk ver- 
standlich zu machen. Gesteine zeigen kennzeichnende Pu-Werte, die vom Grade der 
Verwitterung abhangig sind. (Scient. Proceed. Roy. Dublin Soc. 19. 455—60. April 
1930.) T r o m e l .

A. P. Coleman, Das AUer der Erde. In dem Buche von J e a n s  „Das Universum 
um %ms“ wird angenommen, daB vor ca. 2 000 000 000 Jahren die Erde ais gluhende 
Gaskugel entstand, u. daB vor ca. 300 000 000 Jahren das Leben auf der Erde begann. 
Diese Daten sind im Widerspruch zu den heutigen geolog. Kenntnissen. Vf. weist 
darauf hin, daB die Pegmalite von O n t a r i o  u. Q u e b e c  ca. 1 230 000 000 Jahre 
alt sind, wie sich aus den in ihnen enthaltenen radioakt. Mineralien berechnen liiBt; 
das viel altere Sedimentgestein desselben Gebietes enthalt schon Spuren von Kohle, 
ein Zeichen, daB es zur Zeit der Ablagerung dieser Sedimente schon niedere Pflanzen 
in einem hinreichend abgekiihlten Meere gegeben hat. (Naturę 125. 668— 69. 3/5. 1930. 
Toronto, Kgl. Ontario Museum.) W r e s c h n e r .

Eduard Enk, tlber die Entstehung des Specksteines im  Lager Gdpfersgrun-Thiersheim 
im Pichtelgebirge. Die Bldg. der Lagerstiitte liiBt sich an Proben von haufig auftretenden 
„Nieren“ sehr deutlieh yerfolgen, u. fiihrt zu der Erkenntnis, daB der Speckstein durch
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chem. Prozesse in der Zelle durch „intermediiiren Stoffwechsel“ entstanden sein kann. 
Durch h. W. hydrolyt. gespaltenes Magnesiumsiłicat bildet Sole, die zu einem waben- 
artig aufgebauten Gel aus Kieselsaure koagulieren, dessen Hohlraume mit Magnesium- 
hydroxydsol erfiillt werden. Bei dieser Rk. werden nur geringe Energiemengen frei, 
so daB in  der Zelle dann die Rkk. leicht in  umgekehrtem Sinne unter Bldg. des Speck- 
steins verlaufen kónnen. Die wechselnde Zus. der hydrothermalen AuBenlsgg. bedingt, 
daB bei Richtigkeit dieser Annahme bei der Specksteinbldg. zwei Generationen unter- 
schieden werden miissen. (Kolloid-Ztsclir. 51. 257—73. Mai 1930. Munchen.) T r o m e l .

Franz Angel, Der Windbacher T ypus floitilischer Amphibolite. Geolog. Unters. 
der floitit. Ainphibolite: Gesteinsbeschreibung, Entwicklungsgeschiclite, insbesondere 
uber den Kaligeh. des Gesteines u. chem. Formulierung der Biotisierung der Horn- 
blende. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1930. 124—39. Graz, Mineralog.- 
Petrograph. Inst. d. Univ.) K l e v e r .

F. Miillbauer, Die Pegmatit- und Kontaktlagerstatte ani Wimhofbei Vil$hofen an der 
Donau in  Bayern. Nach einer kurZen Besprechung der geolog. Verhaltnisse der Peg- 
matitlagerstatte bei Vilshoven, werden Art u. Verteilung der wichtigsten Gesteine 
(krystalliner Kalk, Dolomit, Kontaktkalksilicatfelse, Pegmatit, Granit u. Gneis) inner- 
lialb des Aufschlusses besprochen. Die Mineralien u. Mineralparagenesen werden be- 
schrieben. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1930. 96— 112. Passau.) K l e v e r .

Salvatore Fois, Das Barytbergicerk von Sarala auf Sardinien. Die Barytlagcr 
von Sarala auf Sardinien sind erst seit einigcn Jahren erschlossen, sclieinen aber zu 
den bedeutendsten Lagern ltaliens zu gehóren. Der Baryt ist sehr heli u. von yorziig- 
licher (Jualitat. D ie chem. Unters. ergab im rohen Baryt einen Ba-Geh. von 93%> 
ber. ais B aS04. (Rassegna mineraria metallurg. Italiana 69. 157—59. Okt. 1929.) W e is s .

H. B. Bailey, Hydralationsfaktoren bei den Gipslagerstatten der maritimen Gebiete. 
Die verschicdenen Arten der Wasseraufnahme des Anhydrits u. seiner Umwandlung 
in Gips werden be3prochen. (Tcclm. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 
1930. Nr. 308. 9 Seiten. Fredericton N. B.) E n s z l i n .

L. I. Prassolow, tJbcr Braunerde der K rim  und des Kaukasiis. Vork., Zus. u. 
Entstehung der Braunerden des Kaukasus u. der Krim, insbesondere an den Abhangen 
des Krimgebirges u. seinen Auslaufern. (Chemio d. Erde 4. 461—74. 1930. Lenin
grad.) K l e v e r .

T. L. Eckersley, Eckombination von Elektronen und posiłiren Ionen in  der óberen 
Atmosphdre. Es wird eine Methode angcgeben zur Berechnung des Rekombinations- 
koeffizienten von Elektronen u. Ionen; Grundlage dieser Berechnung sind Messungen 
dor maximalen Elektronendiclite in der oberen Atmosphiire zu verschiedenen Zeiten 
der Nacht, wenn das ionisierende Agens, das ultrayiolette Sonnenlicht, nicht mehr ein- 
virkt. (Naturo 125. 669— 70. 3/5. 1930. Chelmsford, Essex, Forschimgslab. d. Marconi 
Comp.) ___________________  W r e s c h n e r .

[russ.] Władimir Petrowitsch Baturin, Sedimentgesteine des Gebiets des M il i t a r i a c h -Grusiner
Weges zwischen Ananur und ICwenamtsk. Leningrad: Geologisches Komitee 1930.
(63 S.) 0.85 Rbl.

[russ.l Alexandcr Andrejewitsch Tscherepennikow, Chemische Untersuchung der naturlichen
Gase und Wfisser im Bezirk „Steklogas". Leningrad: Geologisches Komitee 1930.
(30 S.) 0.60 Rbl.

D. Organische Chemie.
J. B. Menke, Reduktionen m it Essigsaureanhydrid. II. (I. vgl. C. 1927. I. 2403.) 

Essigsaureanhydrid reduziert bei Siedetemp. HgBr2, CuBr2, AuC13 u. PtCl4, u. zwar 
zu komplcxen Hg-Verbb., CuBr, Au u. P t. FeCl3 +  6 H 20  wird durch Acetanliydrid 
im Dunkeln nicht reduziert; im Licht (Sonnenlicht) erfolgt Red. zu FeCl2. —  Beim 
Kochen von Toluol m it Acetanliydrid u. FeCl3 +  6 H„0 entsteht p-Toluylsuure. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 535—39. 15/5. 1930. Groningen.) Os t e r t a g .

Henry Gilman und J. A. Leermakers, Eine Untersuchung der gewaltsamen 
Beaktion zwischen einigm  Kohlenwassersloffen und einem Gemisch von Magnesium und 
Magnesiumhalogenid. Bei der Darst. von Organomagnesiumverbb. bei hóheren Tempp. 
war auBer der Nachpriifung, ob die Halogenide MgX2 bei hohen Tempp. m it KW-stoffen 
Verbb. R-M gX bilden (C. 1930. I. 3022) noch festzustellen, ob nicht aucli eine Rk.
2 RH +  MgX2 - f  Mg 2 RMgX eintreten kann. Zu diesem Zwecke wurden in  der
1. c. beschriebenen Apparatur Diphenylmethan u. Triphenylmethan mit MgJ2 u. Mg
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unter Durchleiten von C 02 auf 60—65° erwarmt. Carbonsauren traten liiorbei nicht 
auf, aus Diphenylmethan entstand eine solirgeringe Mengesymm.-Telraphenyldlhan; der 
Mechanismus dieser Bk. ist nicht vollig klar. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 532— 34. 
15/5. 1930. Ames [Iowa], Iowa State College.) O s t e r t a g .

Charles D. Hurd, R. N. Meinert und L. XJ. Spence, Die Tetrabromide des Allens 
w id Mełhylacetylens. D ie in bislierigen Arbeiten angegebenen physikal. Konstanten 
fiir das Tetrabromid des Methylacetylens sind nicht zuverlassig, weil die Methoden 
ihrer Darst. [z. B. aus 2-Brompropylen-(l), C. 19 2 3 . L 892] auch zu Allentetrabromid 
fiihren kónnen. Methylacetylen laBt sich rein nur aus Na-Aeetylid u. Jodmethyl in 
fl. NH3 gewinnen. D ie Menge beigeinischten Allens, die bei anderen Methoden, z. B. bei 
der Einw. von KOH in Butylalkohol auf Propylenbromid, entsteht, laBt sich [infolge 
der Nahe der Kpp. der beiden KW-stoffe (Allen —32°, Methylacetylen — 27,5°)] besten- 
falls auf 1,2% herunterdriicken. Methylacetylentetrabromid zeigte Kp.9 105— 107°, 
(Zlr,4 =  2,699. Es sollte unter Atmosphiirendruck bei 229° sieden. —  Allentetrabromid, 
aus Allen oder 2,3-Dibrompropylen-(l) dargestellt, siedet bei 9 mm u. 115,5°, schmilzt 
nach wiederlioltem Umkrystallisieren bei 10,7°, u. hat die D. d154 =  2,713. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 1138— 46. Marz 1930. Evanston, Illinois, Northwestern 
Univ.) BerG m ann.

Jean-Baptiste Senderens, Kaialylische Dehydratisierung der aliphatischen Alkohole 
in gasformiger Phase in  Gegenwarl von Alkalibisuljaten. (Vgl. C. 1930- I. 2381.) Es 
war 1. c. gezeigt worden, daB N aH S04 die aliphat. Alkohole bis C4 auf feuchtem Wege 
infolge ihrer zu niedrigen Kpp. nicht dehydratisiert. Diese Schwierigkeit hat Vf. durch 
Arbeiten in  gasformiger Phase behoben, ein Verf., welches sich schon friiher bewahrt 
hat (vgl. Ann. Chim. [8] 2 5  [1912]. 449ff.). In einem elektr. Ofen wird ein Pyrex- 
glasrohr, dessen mittlerer Teil (40 cm) don auf Schiffchen vertoilten Katalysator ent- 
halt, gleichmaBig erhitzt. D ie eingetropften Alkohole verdampfen sofort; die Rk.- 
Prodd. gehen durch einen Kuliler in einen Kolben; die Gase werden iiber W. gesammelt.
— n-Propylalkohol. Beginn der Dehydratisierung mit A120 3 bei 238°, mit A12(S 0 4)3 
u. Al-Silicat bei 250 u. 260°, mit geschm. NaIISO i dagegen schon bei 125°; bei 140° 
reichliche Entw. von Propylen. Krysiallisierles N aH SO i wirkt erst bei 200— 210°, 
schm. aber gleichzeitig, so daB sieh dio Temp. bei gleiehbleibender Wrkg. stark senken 
laBt. Geschm. K H SO t  bewirkt erst bei 210° scliwache Propylenentw., welche schon 
bei 200° aufhórt. Die geringere Wrkg. des krystallisierten N aH S 04 u. des KHSO., findet 
sich bei den folgenden Alkoholen wieder. —  Isopropylalkohol. M it geschm. NaHSO., 
Propylenbldg. ab 95°, reichlich bei 105— 110°, daher bestes praparatives Verf. Mit 
A120 3 u. seinen Salzen erst bei 250—300°. — Isobutylalkohol. Mit geschm. NaHSO,, 
Gasentw. von 135° ab, bei hoherer Temp. immer geringer infolge fortschreitender Bldg. 
von Diisobutylen, Kp. 100— 102°. —  Athylalkohol. Mit geschm. N aH S04 beginnt die 
C2//_,-Entw. bei ca. 175°, nimmt zu bis 260°, hórt aber dann bald auf infolge Verkohlung 
des A. N aH S04 ist demnaeh gegeniiber A. nur im  Anfang dem A120 3 u. seinen Salzen 
iiberlegen (vgl. 1. c.), verliert aber seine Vorziige bei hoherer Temp. (Tabelle im Original).
— Methylalkohol. M it geschm. N aH S 04 gegen 200° regelmaBige Entw. von Methyl- 
iither, welehe bis 300° kaum zunimmt. Mit A120 3 usw. erst bei 250°, aber bei hoherer 
Temp. immer reichlieher. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 90 . 1167— 70. 19/5. 1930.) Lb.

H. J. Backer und W. van Dam, Athanseleninsaure. D ie schon bekannte Athan- 
sdeninsdure, C2H3-S e0 2H , haben Vff. durch Oxydation des Dialhyldiselenids mit 
H N 03 dargestellt. D ie Saure bildet ziemlieh bestandige Verbb. m it H N 0 3 u. HC1, 
welehe wohl ais Salze der Orthoseleninsaure, C2IŁ;- Se(OH)3, aufzufassen sind: •
S e(0 -N 02)(0H )2 u. C2IIL-SeCl(OH)2. D ie reine Saure wurde iiber das Pb-Salz ge- 
wonnen. Ihre Dissoziationskonstante, bestimmt durch elektrometr. Titrierung (vgl.
C. 1930. I. 814), betragt K  =  5,29 X 10“6 bei 25°. Sie ist also sehwacher ais die 
einfachen Carbonsauren.

V e r s u c h e .  Diathyldiselenid. In  wss. Lsg. von 1 Mol. K 2Se2 imter Ruhren
1 Mol. (C2Hs)2S 0 4 eintropfen, bis zur Entfarbung (ca. 15 Min.) kochen, dest., Ol- 
schicht iiber CaCl2 trocknen. Kp.21 85°. —  Athanseleninsaurenitrat, C2H6Ó2Se, H N 0 3. 
108 g des Torigen m it 100 ecm W. erwarmen, 100 cem H N 0 3 (D. 1,4) langsam u. nach 
Lsg. noch 50 cem zugeben, verdampfen, schlieBlieh im Vakuum iiber KOH. Krystalle,
E. gegen 73°. —  Hydrochlorid, C2H 60 2Se, HC1. Konz. wrss. Lsg. des vorigen m it konz. 
HC1 yersetzen, im H 2S 04-Vakuum stehen lassen. Prismen, E. 106° (Zers.). —  Pb- 
Athanseleninał, C1H ,Q0 4Se2Pb. Sd. wss. Lsg. des Nitrats mit NH4OH neutralisieren, 
sd. Pb(N 03)2-Lsg. (0,5 Mol.) zugeben. Blattchen aus viel W. — Athanseleninsaure,
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C2H „02Se. Aus yorigem mit 1 Mol. H 2S 0 4, Filtrat im Vakuum yerdampfen. Krystalle, 
F. 47°, 11. in W. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 479— 81. 15/4. 1930.) L in d e n b a u m .

H. J. Backer und W. van Dam, Einige einfaclie Selenincarbonsauren. Nach 
dem kiirzlich (C. 1930. I. 814) fiir a-Seleninpropionsaure beschriebenen Verf. haben 
Yff. auch die a.-Seleninessigsaure, -buttersdure u. -valeriansaure u. die /?- Seleninpropicm- 
saure synthetisiert, ihre Dissoziationskonstanten bestimmt u. das Butter- u. Valerian- 
siiurederiv. opt. zerlegt. Einige dieser Sauren hat F r e d g a  (C. 1930. I. 198. 3428) 
auf anderem Wege dargestellt.

Y e r s u c h e .  Diselendiessigsaure, C4H 0O4Se2. Wss. Lsg. von 1 Mol. K 2Se2 all- 
mahlich mit wss. Lsg. von 2 Moll. K-Chloraeetat yersetzen, Filtrat mit 2-n. H2S 0 4 
ansiiuern, im Perkolator ausathern. Gelbe Platten aus Aceton +  Bzl. (ersteres ver- 
dunsten), F. 97— 98°, 11. in W. (vgl. B e h a g h e l  u . R o llm a n n , C. 1930. I .  32). Das 
Na-Salz gibt m it Chininhydrochlorid das Chininsalz, C1H50.,Se2, 2C20H24O2N2, 4H 20 , 
gelbe Nadelchen aus yiel 20%ig- A., F. gegen 147° (Gasentw.). —  a-Diselendibulter- 
sdure. Mit K-a-Brombutyrat. Krystalle aus CC14, F. 80—81°, wl. in W. Chininsalz, 
C8H ?40 4Se2, 2C2?H 240 2N 2, 1 7 2H 20 , aus 20%ig. A., F. gegen 128° (Gasentw.). —  
a -Diselendwaleriansaure, Ci0H18O4Se2. Mit K-a-Bromyalerat. Krystalle aus CC14, 
F. 74°, fast unl. in W. Chininsalz, C10HJ80 4Se2, 2C20H 24O2N2, H 20 , Nadelchen aus 
20°/oig- A., F. gegen 171° (Gasentw.) — p-Diselemdipropionsaure, C6H 10O4Se2. Mit 
K-/Ś-Chlorpropionat (W.-Bad). Gelbe Platten aus W., dann Aceton, F. 137— 138°. —  
Seleninessigsaure. Lsg. yon 0,1 g-Mol. Diselendiessigsaure in 50 ccm W. bei 40— 45° 
m it 14 ccm H N 0 3 (D. 1,4) versetzen, nach einigem Riihren ausathern, mit n.-Barytlsg. 
neutralisieren (Phenolphthalein). Das Ba-Salz, C2H 20 4SeBa, 2H20 , bildet aus W. 
beim Verdunsten trikline Krystalle. D ie Saure besitzt bei 25°: A'j =  2,50 X 10-3, 
K 2 =  3,74 x  10“°. Bessere Ausbeute erhalt man, wenn man die oxydierte u. aus- 
geatherte Lsg. neutralisiert, m it Chininhydrochlorid fiillt, Nd. in sd. A. lost (Kohle) 
u. in viel W. von 60° gieBt. Das Chininsalz, C2H 40 4Se, 2C20H 24O2N 2, 7H20 , bildet 
Nadelchen, F. gegen 122° (Gasentw.). —  oc-Seleninbuttersaure. Darst. analog. Nach 
Ausathern m it NaOH neutralisieren, bei 60° m it Pb(NO,)2-Lsg. fallen, Pb-Salz mit 
2-n. H 2S 0 4 Zers., Filtrat m it Baryt neutralisieren, im Vakuum einengen. Ba-Salz, 
C4H0O4SeBa, 2H20 . Saure bei 25°: K 1 =  2,95 X lO’ 3, A'2 =  3,28 X lO”8. Chinin
salz, C4H 80 4Se, 2C20H 24O2N 2,5 H 20 , Nadelchen, F. gegen 112° (Gasentw.), nach 
6-maliger Reinigung wie oben opt. rein. Das daraus mit Baryt erhaltene neulrale. 
Ba-Salz der d-Sdure zeigte [M ]d =  + 82°, die nicht dissoziierte d-Saure selbst [M ]d =  
+ 2 5 °  in verd. HC1. —  a.-Seleninvaleriansaure. Wie yorst. Ba-Salz, C5H 80 4SeBa, 
2H 20 , krystallin. Aggregate. Siiure bei 25°: K 1 =  2,75 X 10~3, K 2 =  3,30 X 10~°. 
Chininsalz, C5H 10O4Se, 2C20H 24O2N 2,4 H 20 , Nadelchen, F. gegen 120° (Zers.), nach 
6-maliger Reinigung opt. rein. Daraus: Ńeutrales Ba-Salz der l-Sdure, [M]d =  — 12,5°; 
nicht dissoziierte l-Sdure, [M ]d =  — 11,5° in yerd. HCL — fi-Seleninpropionsdure, 
C3H60 4Se, krystallisiert aus der h. filtrierten oxydierten Lsg. aus. Nadeln, F. 109— 110° 
(Żers.). Bei 25°: K 1 =  3,36 X 10-4, IC2 — 1,02 X 10“6. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 
49. 482— 91. 15/4. 1930. Groningen, Uniy.) LindenbaUM .

Nils Wigren, Uber unsymm.-Dialkylarsylverbindu.ngen. Im AnschluB an eine 
friihero Unters. (C. 1924. II. 307) hat Vf., ausgohend von den Alkyldijodarsinen, zu- 
erst einige unsyvim.-Dialkylarsyljodide (RR'As =  Dialkylarsyl) dargestellt. Die Rkk. 
werden dureh folgende Gleiehungen wiedergegeben:

RAsJ 2 +  2 NaOH — RAsO +  2 N aJ +  H 20  ,
RAsO +  R'Hal -j- 2 NaOH =  RR'AsÓ2Na +  NaHal - f  H 20  ,

R łl'A sO JI +  S 0 2 +  H J  == R R 'A sJ +  H 2S 0 4 .
Diese Jodide lassen sich dureh Zn u. HC1 zu den Arsinen R R 'A sH  reduzieren, durcli 
starko NaOH in die Oxyde (R R 'A s)20  iiberfiihren u. dureh H 20 2 zu den Arsinsauren 
R R 'A s0 2H  oxydieren. Mit H N 0 3 entstehen infolge des amphoteren Charakters der 
Arsinsauren dereń sehr bestandige Nitrate.

Y e r s u c h e .  Zur Analyso der Verbb. wird einiges mitgeteilt. Die FF. wurden 
im T H iEL E schen App. bestimmt. Fiir Diathylarsinsiiure (1. e.) wurde jetzt F. 136— 137° 
gefunden. —  Methyldthylarsyljodid, C3H 8JAs. Gemisch yon 225 g C2H5A sJ2, 255 ccm 
10-n. NaOH u. 300 ccm A. portionsweise m it 108 g CH3 J  yersetzen, noch 6 Stdn. 
erhitzen, A. verjagen, Salze mit W. lósen, m it konz. HC1 ansauern u. weitere 300 ccm 
zufiigen, 2 Stdn. kraftig S 0 2 einleiten. Goldgelbes Ol, K p.I0 57°, 1. auOer in  W., die 
SchleimMute heftig reizend. Schon yon B u e r o w s  u. T u r n e r  (C. 1921. IH . 317) 
dargestellt. — M ethylpropylarsyljodid, C4H i0JAs. Analog aus CH3A sJ2 u. C3H 7J
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(24 Stdn.). Kp.ę, 73— 74°, dem vorigen sehr ahnlich. — Ałhylpropylarsyljodid, C5H 12JAs. 
Aus CjIIjAsJ.^ u. C3H 7Br (30 ‘Stdn.). K p.8 83°, weniger reizend. —  Darst. der Arsine 
aus den Jodiden in  A. m it verkupfertem Zn u. konz. HC1 (App. w ie 1. c.). Farblose, 
stark lichtbrechende Fil., 1. auBer in  W. MetliylatJiylarsin, C3H 9As; entziindet sich 
sofort an der Luft. Methylpropylarsir,; C.,Hn As; entziindet sich nicht, wird aber sofort 
osydiert. —  Darst. der Oxyde durch Śchutteln der Jodide m it 10-n. ŃaOH unter 
W.-Kiihlung bis zur Entfarbung, Trockńen der oberen Schicht iiber CaCl2 u. Dest. 
im C 02-Strom. Widerlich rieehende Ole, die sich an der Luft schnell unter Krystalli- 
sation oxydieren. Di-[melhylćithylarsyl]-oxyd, CsH 16OAs2, K p.8 67— 68°. Di-[methyl- 
propylar,iyl]-oxyd, C8H 20OAs2, K p.9 96°. D i-[alhylpropylarsyl]-oxyd, C,0H2.,OAs2, 
Kp. 8 117— 118°. —  Darst. der Siiuren: Jodide m it W. iiberschichten, unter Eiskiihlung 
berechnete Menge 30%ig. H 20 2, m it gleichem Vol. W. verd., eintropfen, ausgeschiedenes 
J  sofort abtrennen, Lsg. mit A. durchschiitteln, stark einengen, im H 2S 0 4-Vakuum 
eintrocknen. Rhomb. Tafeln aus Aceton, spielend 1. in W., U. in A., h. Bzl. u. Aceton, 
kaum 1. in  A., scliarf titrierbar. Besitzen auch bas. Eigg., z. B. Bldg. von Nitraten. 
D ie Ag-Salze, erhalten durch Erwarmen m it frisch gefalltem Ag20 , Verdampfen im 
Vakuum u. Zusatz von A. u. A., bilden asbestahnliche Massen vorfilzter Nadeln, die 
durch Licht u. Wa.rme zers. werden. Meihyldihylarsinsaure, C3H 90 2As, F. 122— 123°, 
stark hygroskop.; Ag-Salz, G jH gO ^A g. Melhylpropylarsinsaure, C4H n 0 2As, F. 118 
bis 119°; Ag-Salz, C.,H10O2AsAg. Alhylpropylarsinsdure, C5H 130 2AŚ, F. 119— 120°; 
Nilrat, C5H 140 5NAs, Nadelchen aus A., F. 54°; Ag-Salz, C5H 120 2AsAg. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 1 26 . 223—32. Mai 1930. Upsala, Univ.) “ " L i n d e n b a u j i .

W ilired James Cecil Dykę, W alter Cule Davies und W illiam  Jacob Jones, 
Die Beaklion zwischen Grignardschen Verbindungm und Antimontrichlorid. Bei der 
Einw. von GRiGNARDschen Verbb. auf SbCl3, die in einer geeigneten, Luftzutritt nach 
Mógliehkeit verhindernden Apparatur ausgefiihrt wurde, entstehen nur Trialkylstibine 
u. keine Halogenalkylstibine, wie A u g e r  u . B i l l y  (Compt. rend. Acad. Sciences 139  
[1904]. 599) behaupten. Die dargestellten Stibine waren charakterist. rieehende F il.; 
die Dichte fiillt, der Kp. steigt mit steigendem Mol.-Gew. Gegen 0 2 sind sie sehr emp- 
findlich (kónnen z. B. Papier zur Entziindung bringen) u. nehmen auch Halogene glatt 
auf, nicht dagegen Alkyljodide. Hg-Salze werden in  der Kalte, Au- u. Ag-Salze in der 
Warme zu Metali reduziert. —  Bei den GRIGNARDschen Umsetzungen tritt wahr- 
scheinlich infolge einer Wechselwrkg. zwischen Alkylstibinen u. SbCl3 stets Sb- 
Metall auf.

V e r s u  c h e. Tri-n-propylstibin, Cs,H21Sb. Aus SbCl3 u. n-Propyl-MgBr. 
KP-25 100°. —  Tri-n-butylstibin, C12H 27Sb. Darst. analog. Neben n-Octan. K p.12 131°.
— Triisobutylsłibiti, C12H 27Sb. Aus SbCl3 u. Isobutyl-MgBr, neben 2,5-Dimethyl- 
hexan (Kp. 109°), K p.31 135°. —  Tri-n-pentylstibin, C15H 33Sb. Aus SbCl3 u. n-Pentyl- 
MgBr, neben n-Decan (K p.50 88°), K p.10 168°. —  Tri-rac.-ji-methylbtUylslibin, C15H 33Sb. 
Darst. analog, neben 3,6-Dimethyloetan (Kp. 159°). Kp.u  150°. —  Triisoamylstibin, 
C15H33Sb. Aus SbCl3 u. Isoamyl-MgBr, neben 2,8-Dimethyloctan (Kp. 159°). K p.u  149°.
— Tri-n-liexylstibin, C18H39Sb. Aus SbCl3 u. n-Hexyl-MgBr, neben n-Dodecan
(Kp.12 95°), K p.10 190° (teilweise Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1930 . 463— 67. 
Marz. Cardiff, Univ.) B e r g m a n n .

Walter Cule Davies, Robert Sinclaire D ixon u n d  W illiam  Jacob Jones, 
Synthesen mittels Magnesiumamylhalogeniden. D a n-Pentyl- u. ^-Methylbutylbromid 
bisher zu GRlGNARDschen Synthesen noch wenig ausgenutzt worden sind, werden 
solehe von den Vff. untersucht. Bei der Rk. der Halogenide m it Mg entstand stets 
Decan bzw. 3,6-Dimethyloctan. Gegeniiber (Methylbutyl)-MgBr reagierte Acetophenon 
,zu 52% ais Enol. Die Isolierung der gesuchten Carbinole wurde durch dereń leichte 
Dehydratisierbarkeit erschwert, die sich auch bei Verss. zur Darst. der Ester u. Carbinol- 
bromide zeigte.

V e r s u c h e .  Phenyl-n-pmlylcarbinol, C12H 180 . Aus n-Pentyl-MgBr u. Benz
aldehyd. Kp.so 170°. Oxydation mit Chromschwefelsaure fiihrte zu Phenyl-n-pentyl- 
kelon (F. 27°, Semicarbazon, F. 132°). —  p-Methoxyphenyl-n-penlylcarbinol, C13H 20O2. 
Darst. analog. K p.50 207—210°. Spaltet leicht W. ab. —  l-p-Anisylhexen-l, Ci3H ,sO. 
Aus dem Torigen durch sukz.essive Behandlung mit HC1 u. Pyridin. Kp.50 187— 188°. —  
Methylathyl-n-pentylcarbinol, C9H 20O. Aus Methylathylketon u. n-Pentyl-MgBr. 
Kp.50 97,5°. —  Methyl-n-pentyl-n-nonylcarbinol, C16H310 . Aus Methyl-n-nonylketon 
u. n-Pentyl-MgBr. Kp.50 199— 200°. Infolge Enolisation wurde reichlich Ausgangs- 
keton gewonnen, ebenso in folgendem Fali. Phenylmethyl-n-pentylcarbinol, C13H 20O.
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Aus Acetophenon u. n-Pentyl-MgBr. Kp.so169°.—  ]Uethyl-(fl-methylbvlyl)-kelon, c 7h 14o . 
Aus dem aus Acetaldehyd u. (/3-Methylbutyl)-MgBr erhaltlichen Carbinol (Kp.50 68 
bis 73°) m it Chromschwefelsaure. Kp.jo 68°. Semicarbazon, C8H 1(ON3. F. 120— 121°.
—  Phenyl-(P-methylbviyl)-carbinol, C12H180 . Aus Benzaldehyd u. (/S-Methylbutyl)- 
MgBr. Kp.50 163°. —  Phenyl-(fl-methylbulyl)-keton, C12H 10O. Aus dem Yorigen durch 
Oxydation. Kp.60 1 63°. Semicarbazon, C13H 18ON3. Aus A. F. 160°. —  Methyldthyl- 
(p-melhylbutyl)-carbinol, CeH 20O. Darst. aus Methylathylketon. Kp.50 95— 97°. —  
Methyl-(f}-methylbitiyl)-n-nonylcarbinol, C161I340 . Darst. aus Methyl-n-nonylketon. 
Kp.so 198—200°. Der (fS-Melhylbutyl)-a,ther des Carbinols, C21H440 , entsteht ais Neben- 
prod., Kp.E0 255— 265°. —  Phenylmethyl-(()-melhylbiUyl)-carbinol, C13H 20O. Darst. aus 
Acetophenon. Kp.50 163,5°. —  2-Phenyl-4-melhylhexen-2, Cj3Hj8. Aus dem yorigen 
durch W.-Abspaltung. K p.50 142°. (Journ. chem. Soc., London 1930 . 468— 73. Marz. 
Cardiff, Univ.) B e r g m a n n .

James Clifford Thomas, Sydney Thomas Bowden u n d  W illiam  Jacob Jones,
Die Reduktion von Triphenylrnethyllialogeniden. Vff. untersuchen die Einw. der wich- 
tigsten in  dieser Beziehung noch nicht studierten Metalle auf Triphenylmethylhalogenide. 
Das Losungsm. ubt einen wichtigen.EinfluB aus, teils wegen seiner Einw. auf die Metall- 
oberflache, teils wegen „chem.“ Beeinflussung des gel. Chlormethans. Cd, Tl, Pb, Sn, 
As, Sb, Bi, Se, Te u. Fe reagieren glatt in Bzl., Toluol u. A. Das reaktivste is t Fe, das 
tragste Pb. Co u. N i wirken nicht, Mn u. Cr schwach. —  Mitunter treten Sekundarrkk. 
auf, z. B. Bldg. einer Doppelverb. aus Mctallsalz u. unumgesetztem Halogenid, Rk. 
des Radikals m it Metallsalz oder freiem Metali, oder aber Rk. des Salzes mit dem 
Losungsm. —  Triphenylbrommethan mit Zn u. Sn gibt tiefgefarbte Salzadditionsprodd. 
nach anfanglicher Radikalbldg. Einw. von Fe auf das Chlormethan in Bzl. fiihrt zur 
griingclben Lsg. einer gegen 0 2 unempfindlichen Verb., wahrscheinlich aus Triphenyl- 
methyl u. Ferrochlorid. Auch Al in Bzl. fiihrt zu einer Doppelverb. (s. u.). —  Co, Mii 
u. Cr liefern in Aceton, in dem das Chlormethan sich ais ein Leiter erwies, iiberraschend 
glatt Triphcnylmethyl. Beim Stehen reagieren die Halogenide mit dem Aceton selbst 
in  noch ungeklarter Weise. —  Doppelverb. (C^H ^CBr- AlBrs. Aus den Komponenten 
in Bzl.-CS2. Dunkelrote Wurfel, F. 120— 123°. —  Doppelverb. (C0H^)zCBr-ZnBr„. 
Aus den Komponenten in Bzl. Dunkelrotes Ol. —  Doppelverb. (C0H s)3GBr- SnB rt . 
Darst. analog. F. 171°. (Journ. chem. Soc., London 1930 . 473— 78. Marz. Cardiff, 
TJniv.) ' B e r g m a n n .

J. Grard, Untersuchung des Propargylaldehydacetals und seines Derhaies, des 
Brommalonaldehyds. Kurze Reff. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1930 . I. 
361. 962. 2389. Nachzutragen ist: Propargyldldehydacetal (I). 200 g Acroleindibromid 
(dargestellt unterhalb 5°; K p.10 73—75°) m it 150 g Orthoameisenester u. 128 g absol. 
A. bei unt-er 5° schiitteln, nach einigen Stdn. unter 10— 15 mm alles bis 110° abdest., 
Ruckstand unter Kiihlen in  ca. 20°/oig. alkoh. KOH tropfen, 2 Stdn. erhitzen, yom 
KBr dekantieren, A. mittels Kolonne abdest., Ruckstand m it W. schutteln, Acetal 
abtrennen, in  der wss. Schicht das KBr losen, wodurch weitere Mengen Acetal erhalten 
werden. In  der wss. Lsg. noch vorhandenes Acetal kann durch Ausathern oder Dest. 
gewonnen werden. Kp. 137— 141°. Ausbeute 35%, berechnet auf Acrolein. —  Das 
Cu-Deriv. von I  zeigt F. 160° (bloc), darauf Entflammung. —  Verb. CJ  • C-GH(OC„H5)2 
zeigt Kp.s 79— 81°. —  I  gibt m it HgCl2-Lsg. einen weiBen, voluminósen N d., der durch 
sd. HC1 teilweise entaeetalisiert wird. —  Yerb. C II : G ■ CH(NH ■ C02C2Hr,)2 liefert in  
Chlf. ein Dibromid, Nadelehen aus A., F. 170°. —  Darst. von BrM g-C  • G-CH(0G21IL)2 
durch Einruhren von 1 Mol. stark verd. C^sM gBr-Lsg. (ca. 2 1 A. auf 24 g Mg) in die 
ath. Lsg. von 1 Mol. I  bei nicht uber 5°. —  Yerb. G lis -CII(OH)■ C • C-CH(OC2Hs)2 
zeigt Kp.4,5 106°. Wird durch Erhitzen m it verd. Oxalsiiurelsg. zum Aldehyd hydro-, 
lysiert; dieser zeigte K p.2i.  75— 80°, D. 1,026, n =  1,471, verharzte aber schnell u. 
konnte daher nicht analysiert werden. —  Verb. CH2: CII-CH(OH)-C ■ C-CH(OC2Hs)2. 
Aus obiger BrMg-Yerb. u. Acrolein unter Kiihlen. D.22 0,99, n22 =  1,461, M =  51 
(ber. 50,7). Liefert m it Urethan Verb. CII2: C II-C H (()H )-C : C -C H (N H -C 02C2Hs)2, 
aus Toluol, F. 149,5— 150°. —  Darst. von B r Mg ■C \G ■ CH(OG2H5) ■ R  durch Eintropfen 
der ath. Lsg. von 1 Mol. I  in  2 Moll. RMgBr-Lsg. u. mehrstd. Kochen. D ie Verbb. 
scheiden sich ais dunkle, bewegliche Fil. aus. —  Verb. C H : C-GH(0C2Hb)-CH 3 liefert 
m it Br bei 0° ein Dibromid, angenehm riechend, K p.15 85— 87°, D .22 1,654, n22 =  1,507, 
M =  46,42 (ber. 46,61). —  Der Ester C 02C2H &- C ■ C ■ CH{OC2H5) ■ CHS besitzt
D .22 0,9842 (nicht 0,842). —  Verb. C //3■ CH(OH)-C \ O-GH(OC2H^)■ C2l l y  Aus 
BrM g-C: C-CHtCKyi^-CfcHs u. Acetaldehyd unter starkem Kiihlen. K p.12110°,
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D. 0,93, n =  1,449, M =  44,90 (ber. 44,92). —  Brommalonaldehyd. In Lsg. von I in  
5 Voll. Chlf. (A.- u. W.-frei) unter Kiililen u. Belichten Lsg. von 2 Atomen Br in Chlf. 
langsam flioBen lassen, Chlf. im Vakuum entfernen, Dibromid auf breiten Teller gieBen. 
Es erfolgt bald Krystallisation infolge der R k .:

CHBr: CBr • CH(OC,>H5)2 +  2 H 20  =  2 C-Ji, • OH +  HBr +  CHO • CBr: CH • OH. 
Reinigung am besten durch Vakuumsublimation bei nicht iiber 110°. Orthorhomb., 
stark doppelbrechende Krystalle, F. 148° (bloc). Mit FeCl3 yiolette Farbimg, welche 
auf Zusatz von Saure verschwindet. N a-Sak, perlmutterglanzende Krystalle, reagiert 
nicht m it (CH3)2SO,1. Mg-Salz, weiBe Krystalle. Co-Salz, rosafarbige Krystalle mit
3 H 20 . Das Ag-Salz zers. sich schnell unter Ag-Abscheidung. —  GieBt man eine wss. 
Lsg. des Aldehyds in  eine KJ-Lsg., so tr itt sofort die braune J-Farbung auf, welche. 
sich auf Zusatz von HC1 vertieft. Der saure Aldehyd macht 1 Mol. H J  frei, u. dieses 
reduziert die halbe Aldehydmenge zu Malonaldehyd; der durch den HCl-Zusatz frei- 
gemaehte H J  reduziert auch die andere H alfte des Aldehyds. Das gebildete KBr wurde 
nachgewiesen. (Ann. Chim. [10] 13. 336— 83. Marz 1930.) L in d e n b a u m .

Per K. Frolich, G. B. Carpenter und W. J. Knox jr., Veresterung von Essig
saure m it Athylalkohol in  der Gasphase. D ie Veresterung (u. Verseifung) wurde bei Ggw. 
von Zirkonosyd untersueht; ais Warmecjuelle diente ein geschmolzenes Gemisch von  
K- u. Na-Nitrat (MeBbereieh 250— 300°). Das Gleichgewicht wurde durch Best. der 
Essigsaure im Rk.-Prod. festgestellt. Bei 250° verliefen die Rkk. zu langsam, ais daB 
im stromenden System Gleichgewicht erreieht worden ware. Gleiche Moll. Eg. u. A. 
geben bei 280° 87,5% Ester, entsprechend einer Konstantę yon 49,0. Verseifung 
unter analogen Bedingungen fiihrte zu einem Wert von 49,3°. Bei 300° betrug die 
Esterausbeute 88,8% (dies Gleichgewicht wurde beim korrespondierenden Hydrolyse 
versuch nicht erreieht). —  Ein Vergleich m it bekannten Daten ergibt, daB das Gleieh- 
gewicht nahezu temperaturunabhangig ist. (Journ. Amer. chem Soc. 52. 1565— 70. 
April 1930. Cambridge, Massachusetts, Institute of Technology.) B e r g m a n n .  H

E. C. Wagner, D ie Reinigung von Essigsaureamid. D ie beschriebene Reinigungs- 
methode beruht auf der leichten Lóslichkeit des Acetamids in  A. oder CH3OH u. seiner 
geringen Lóslichkeit in  A. Eine konz. Lsg. in  A. setzt beim Verd. mit viel A. Krystalle 
in groBer Reinheit ab. Zur Reinigung wird Acetamid in  h. CH3OH gel. (0,5 ccm pro g), 
filtriert u. die Lsg. m it A. (8— 10 ccm pro g) verd- Bei geringen Mengen kann ca. 3/4 der 
A.-Menge zugefiigt werden, ehe sich Krystalle abscheiden. D ie iibersatt. Lsg. wird 
dann geimpft u. stehen gelassen. Bei gróBeren Mengen Acetamid beginnt die Krystalli
sation nach Zufiigen von ca. 1/i  der A.-Menge. Das erhaltene Prod. krystallisierte in  
Nadeln u. schmolz bei 82— 83°. (Journ. chem. Education 7. 1135— 37. Mai 1930. Phila- 
delphia [Pennsylvania], Univ.) P o e t s c h .

Robert Avery Fulton und W illiam  Bell Lee, Das anomale fiinfle Kólilenstoff- 
aUm in normalm Fettsaurenitrilen. Acetonitril (I),. Propionitril (II), Butyronitril (III), 
n- Valeronitril (IV) u. n-Caproniiril (V) wurden zusammen m it 1 Mol. K N IL  in  fi. 
NH3 bei — 33° elektrolysiert (vgl. C o r n e l l ,  C. 1929. I. 635). Hierbei liefern I, II,
III u. VI 68,6, 48,6, 42,7 u. 12,0%, IV dagegen nur 2% Methan; I—III liefern kein 
Athan, IV dagegen 70,5, V 50%. Beim Schm. der Nitrile mit K Ń H , bei 350° liefert
IV im Gegensatz zu den niedrigeren Homologen ein Minimum an Methan u. nur eine
Spur Athan, V eine Spur Methan u. ziemlich viel Athan. Vff. nehmen an, daB das 
auffallende Verh. von IV  durch eine schraubonfórmige Anordnung der C-Atome ver- 
ursaeht wird, bei der 5 C-Atome einem Umgang entsprechen. (Journ. chem. Soc., 
London 19 3 0 . 1057—59. Mai. Stanford U niv., Kalifornien.) O s t e r t a g .

S. Landa und M. Landova, Zum Studium der Elektrolyse von Palmitinsaure. 
Pentadecen und Pentadecylalkóhol. Bei der Elektrolyse von Kaliumpalmitat unter den 
von P e t e r s e n  (Ztschr. physikal. Chem. 33. [1902] 1284) angegebenen Bedingungen 
bei 60° entstehen n-Triakontan, Pentadeeylalkohol u. das bisher unbekannte Penta- 
decylen, wahrscheinlieh nach:

2 C15HaiCOO' =  C30H 62 +  2 C 02
2 C15H31COO' =  C15H31 • COOC15H31 +  C 02 

^  , C15H31-COOCł5H31 +  KOH =  C16H3XOH +  C15H31COOH.
■Uas rentadecylen entsteht wiihrend der Dest. aus den Elektrolyseprodd. nach: 
p , , CI5H31 • COOC15H31 =  Cl5H31 • COOH +  Cl5H ,0
Penladecylen, C15H30, Kp.ł7 144— 145°, F. — 0,5°; d \  =  0,7941; d ' - 3 =  0,78 215; 
?-°4 =  0,7809; n 1Ł4a =  1,44 090; nD12'35 =  1,44 434; n 12'4.  =  1,44 089; n 12’3 = 1,42488. 
(Chemickś L isty 24. 221— 23. 25/5. 1930.) M a u t n e r .
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Philip A. ShaJfer und Tłieodore E. Friedemann, Zuckeraktivierung durch 
Alkalien. I. Bildung von Milchsaure und Saccharinsduren. Yff. untersuchen den EinfluB 
der KOH-Konz., der Zuckerkonz. u. der Temp. auf die Bldg. von Milchsaure u. Saecharin- 
sduren aus Glucose, Fructose, Mannose, Galaktose, Xylose, Arabinose, Dioxyacelon u. 
Glycerinaldehyd. Die Ausbcute an Milchsaure wird begiinstigt durch hohe ALkalikonz., 
dagegen vermindert durch liohe Temp. u. hohe Zuckerkonz. In gewissen Greitóen 
scheint die Ausbcute an Milchsaure aus Glucose abzuhangen von der GroBe des Zucker- 
anteils, welcher ais salzartige Verb. vorhanden ist. Bei hoher Alkalitiit u. niedriger 
Konz. wird Dioxyaceton fast quantitativ in  Milchsaure umgewandelt. Auch hier 
scheint die Ausbeute an Milchsaure eine Funktion dcsjcnigen Anteils der Triose zu sein, 
welcher in  Salzform yorliegt, wenn man fiir die Dissoziationskonstante p  A’j den 
Wert 12,80 annimmt. Vff. nehmcn an, daB die Alkalitiit u. Temp. die Zucker durch 
Salzbldg. u. folgendc Ionisierung aktiyieren, u. daB die Saceharinsaurcbldg. auf einer 
spontanen Umlagerung der instabilcn Zuckerionen beruht. Das Verhaltnis der ge- 
bildeten Sauren hangt wahrscheinlich ab von dcm Verhaltnis der verschiedenen móg- 
lichen Ionenarten. (Journ. biol. Chemistry 86. 345— 74. Marz 1930. St. Louis, 
Univ.) • OHLE.

Emyr Ałun Moelwyn-Hughes, Bemerkung zu der Temperalurverdnderlichkeit der 
relalwen Hydrolysengeschwindigkeitm der Glucoside. (Vgl. C. 1930. I. 817.) Vf. macht 
darauf aufmerksam, daB das krit. Inkrement E  der HydrolysengesttŁwindigkeitskonstante 
von Glucosiden u. Oligosacchariden, definiert durch die Gleichung von A r r h e n i u S: 
d lu k/d T  =  E / R  T 2 fiir verschiedene Verbb. nicht gleich ist. E  bctragt fiir Trehalose 
40,18, Melibiose 38,59, Genlióbiose 33,39, Turanose 32,45, Maltose 30,97, Cellobiose 30,71, 
Lactose 26,90, Rohrzucker 25,83, Melezitose 25,60, Raffinose 25,34, a-Methylglucosid 38,19, 
Manddnitrilglucosid 34,04, ft-Methylglucosid 33,73, Salicin  31,63, Arbutin 30,76, 
Phlorrhizin 22,92, Tetrame,thyl-c/.-methylglucosid 19,84. Beim Vergleieh der Geschwindig- 
keitskonstanten verschiedener Glucoside bzw. Disaccharide ist daher die Verschieden- 
heit von E  zu beriicksichtigen. (Journ. gen. Physiol. 13. 317—21. Jan. 1930. Liverpool, 
Univ.) ” OHLE.

R. O. Herzog, tlber die Affiniłdt von Hydratcdlulose zu Wasser und Alkolwlen. 
(Vgl. auch C. 1930- I. 3505.) Vf. diskutiert eine Reihe von in letzter Zeit erschienenen 
Arbeiten (Z sigm ondy, Ztschr. anorgan. allg. Chem. 71 [1911]. 356, H e l l a t 1, C. 1930. 
n .  38), A. R. U r q u h a r t  u . A. M. W illia m s , C. 1926. I. 1735, L u d k e , C. 1929.
II. 1098) iiber die intermicellaren Hohlriiume bei nativer u. Hydratcellulose u. iiber 
die Aufnahme von W. u. Alkoholen von Hydratcellulose. —  Er kommt zu dem Er- 
gebnis, daB Hydratcellulose zu genannten Stoffen chem. Affinitat besitzt u. stiirker 
hydrophil ist ais natiirliche Cellulose, was nur zum Teil auf die groBeren Holilraume 
zuriickzufiihren ist. Letztere ergeben sich aus der Diffcrenz der gemessenen Faser- 
dichte u. der róntgenograph. ermittelten D. der Micellen. — Bei der W - (A.-) Aufnahme 
sind zwei Phasen zu unterscheiden: 1. Fullung der Holilraume, 2. Bindung unter 
E intritt in die Mieelle. —  Dic Festigkeit hangt von der Capillarweite u. der Kohiision 
innerhalb der Mieelle ab, die durch die W.-Aufnahme vermindert wird. (Wchbl. 
Papierfabr. 61. 541— 43. 26/4. 1930. Berlin-Dalilem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faser- 
stoffehem.) K l a GES.

W erner K ulin , tlber die Kinetik des Abbaues hochmolelcularer Ketten. Die 
Kinetik des Abbaus der hochpolymeren Kohlehydrate kann durch die Best. der bei 
der Hydrolyse freigelegten CO-Gruppen messend verfolgt werden. Solche Arbeiten 
sind an Starkę u. Cellulose insbesondere von F r e u d e n b e r g  (vgl. nachst. Ref.) durcli- 
gefiihrt wrorden. Die vorliegende Arbeit liefert Grundlagen zur mathemat. Behandlung 
des Problems. Empir. hat sich gezeigt, daB die Annahme gleich leicliter Spaltbarkeit 
aller Bindungen bei den Spaltstiicken der verschicdenen GroBe nicht erfiillt ist, die 
Bindung in  den ganz kleinen Bruchstiicken (Biosen) spaltet leichter auf ais in den 
langen K etten. Es wird —  zuniichst unter der Annahine einer Gleichartigkcit aller 
Bindungen —  die auftretende Menge von Spaltstiicken versehiedener Kettenliinge 
ais Funktion des Spaltungsgrades (Anzahl gespaltener Bindungen/Anzahl der gesamten 
Bindungen) berechnet. D ie Ausbeute an Bruchstiicken zu n  Gliedern durełdauft bei 
fortschreitender Spaltung (a) ein Maximum, dessen GroBe u. Lage angegeben wird. 
Z. B. n =  2, c<max =  (P — 0,298; n — 3, araax =  1/2, <p =  0,187. Die Anderung 
in  der Anzahl der Bruclistucke is t die Differenz eines Zuwachses durch Zerfall gróBerer 
Bruchstucke u. eines Abgangs durch Zerfall in  kleinere Bruchstiicke. Beide lassen 
sich gesondert berechnen. Wird ein Bruchstiick dem Rk.-Gemisch entzogen, so bleibt
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der Abgang aus. Aus dem Integral des Zugangs von a =  0 bis a =  1 liifit sich die 
maximale Ausbeute (<2>) unter diesen Bedingungen errechnen. n — 2, <I> =  0,667; 
n  =  3, 0  =  0,500. Ersetzt man die obige Annahme (I) absol. gleioher Spaltungs- 
geschwindigkeit aller Bindungen durch die Annahme, daB nur innerhalb eines Bruch- 
stiickes von n  Teilen alle Bindungen gleieh raseh reagieren, daB aber die Geschwindig- 
keit von n selber abhangt (Annalimen II u. HI), so erleiden amax u. <pmax starkę Ver- 
schiebungen, nicht aber <T>.

Fiir die zeiłliche Anderung von a werden 5 verschiedene Móglichkeiten durch- 
gerechnet. Annahme I vgl. oben. II: Alle Bindungen werden gleich rasch (Geschwindig- 
keitskonstante kt ), nur die der Biose (Konst. kt ) wird raseher gespalten. III: AuBer 
der Biose wird auch die Triose mit der groBeren Gesehwindigkeit (Konst. 7c2) gespalten, 
alle hoheren mit langsamer (!,\). IV: Es liegen in  der K ette zweierlei Bindungsarten 
vor, die unabhangig u. gleichzeitig, aber mit verschiedenen Konstanten reagieren. 
Diese 4 Annahmen kommen fiir eine Kettenformel in  Betraeht, die beiden folgenden 
fiir eine Biosanformel. Va: Je zwei Bausteine bilden ein ringformiges Aggregat, so 
daB yon den zwei Bindungen im Biosanmol. zunachst nur die eine spaltungsbereifc 
sei (Spaltung zur Biose), die andere erst, wenn die erste schon gel. ist. Auf Grund dieser 
Annahme ergibt sich eine Formel, die m it der von Me y e r , HOPFF u . Ma r k  (C. 1929.
II. 159) ubereinstimmt, die jedoch von den genannten Vff. ais eharakterist. fiir den 
stufenweisen Abbau einer K ette angesehen wird. Eine zwanglosere Biosanauffassung 
ergibt die Annahme Yb, daB beide Bindungen des Biosanmolekiils zunachst gleich- 
berechtigt sind (Konst. kx), wahrend nach der Aufspaltung einer Bindung eine Konst. k2 
fiir die iibrig gebliebene (jetzt Biosebindung) auftritt. Die Formel, die (1— a) ais Funktion 
der Zeit darstellt, laBt sich in ganz iihnlicher Form schreiben wie bei Va, so daB also 
eine Entscheidung zwischen Va u. Vb auf Grund reaktionskinet. Messungen nicht zu 
erbringen ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1503—09. 11/6. 1930. Heidelberg, 
Univ.) L e m b e r g .

Karl Freudenberg, Werner Kuhn, Walter Diirr, Fritz Bolz und Gustav 
Steinbrunn, D ie Hydrolyse, der Polysaccliaride. X IV . Mitt. uber Lignin und Cellulose. 
(XII. u. X III. vgl. C. 1930. I . 672 u. 19S1; vgl. auch yorst. u. nachst. Bef.) In der 
Unters. uber die Kinetik des Polysaccharidzerfalls bildeten Messungen an Disacchariden 
u. anderen Zuckerderiw. (C. 1928. II. 2120) die Vorarbeit. Vorl. Mitt. uber Messungen 
an Cellulose u. Starkę (vgl. C. 1929. I. 2039). Unter den bei Cellobiose u. Maltose an- 
gewendeten Bedingungen wurde nun Starkę untersucht. Fiir Cellulose wurde zur Lsg. 
50°/oig. Schwefelsiiure angewandt u. ebenso bei Starkę u. Cellodestrin (Biosan von  
H e ss )  die Hydrolyse verfolgt. D ie Best. der freigelegten Aldehydgruppen erfolgte 
mit 1/10-n. Jodlsg. D ie Kupferbest. versagte, da schon Cellobiose mehr Kupfer ais 
■Vi Glucose reduziert; bei der Rk. wird nach Zerstorung des ersten Glucoserestes auch 
der zweite angegriffen. —  Die Geschwindigkeitskonstante der Hydrolyse der Cello
biose ergab sich in 50%ig. Schwefelsiiure bei 18° zu 1,07 X 10~4 (t in Min.) m it Jod- 
titration u. polarimetr. Methode gut iibereinstimmend. Bei der Cellulose eilt der polari- 
metr. ermittelte Spaltungsgrad dem titrimetr. ermittelten voraus. Es wird untersucht, 
mit welchem der móglichen Rk.-Verliiufe (vgl. vorst. Ref., Annahme II, III, V) sich 
die Ergebnisse des titrimetr. ermittelten Hydrolysenverlaufs am besten darstellen 
lassen. Von den beiden anzunehmenden Konstanten ist k2 aus der Hydrolysen- 
gesclroandigkeit der Cellobiose bekannt (vgl. oben). kx ist in  allen drei Fallen die An- 
fangsgeschwindigkeit der Rk. Sie ergibt sich entweder ais Extrapolation fiir unendlich 
kurze Zeit aus den mittleren Geschwindigkeitskonstanten P, oder laBt sich aus k2 u. 
irgendeinem P  (gewiihlt wurde P 50, d. h. P  fiir a =  0,50) ermitteln m it Hilfe einer aus 
den 3 Grundformeln errechneten Tabelle, die k2/k1 in  Abhiingigkeit von  i'2/P 50 wider- 
gibt. Der Grad der Ubereinstimmung des Gesamtverlaufs der empir. u. der theoret. 
Kurye zeigt die Anwendbarkeit der betreffenden Grundvorstellung. Die Annahme II 
(k2 nur fiir Cellobiose versehieden von /;,) scheidet aus, dagegen ergibt sich nach III 
(J-2 fur Biose u. Triose) gute, nach V (Biosanyorstellung) einigermaBen ausreichende 
Ubereinstimmung. Besonders fiir das Endstadium der Rk. is t die Formel III der bessere 
Ausdruck. D ie Spaltung der Cellulose bei 30° liefert ganz analoge Ergebnisse. —  
Spaltung des Biosanacetats ( H e s s  u . F r i e s e ,  C. 1926. II . 2892). Umkrystallisiert aus 
Chlf.-Methylalkohol, m it letzterem ausgekocht, Acetylgruppen nach FISCHER u. 
ZEMPLEN abgespalten; yerwendet wurden nur die W .-unl. Anteile des freien Dextrins. 
[“Lts >n 2-n. Natronlauge: — 9,95°. Spaltung bei 18 u. 30°. wird ebenso groB wie 
bei der Cellulose gefunden, auch hier ist III geeigneter zur Deutung ais V. —  Spaltung
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der S tarte: k2 (Maltose) bei 18°: 1,60 X 10-4. L. Starkę von K a h l b a UM: [a]s;8 in  
Formamid (0,5°/o): + 195°. kt aus Extrapolation: 1,07 x  lO-4, nach Annahme III  
ber. 1,19 V 10~*. Die danach konstruierte Kurve paBt gut zu der gefundenen. An- 
nahme II scheidet auch hier aus, nicht die Biosanannahme. Analoges gilt fiir die Spaltung 
bei 30°. —  Hydrolysenkonstanten voji Disacchariden (1/10-n.) in  2-n. Schwefelsaure bei 
70° (t in  Min.): Gentiobiose 3,06; Lavoglucosan 6,9; Trimethyllavoglucosan 1,0; Methyl- 
mannosid ([a]5-„ =  + 7 9 °  in W .) 1,8 X 10_1 in  guter Ubereinstimmung m it ahnlichen 
Messungen von M o e l w y n -H u g h e s  (C. 1928. II. 1076; C. 1 9 2 9 .1. 2 8 7 4 .1 9 3 0 .1. 817). 
Die von M e y e r , H o p f f  u . Ma r k  (C. 1929. II . 159) angegebene Konstantę der Maltose- 
inversion ist nicht zutreffend. — Opt. Drehungsvermogen. Fiir die polarimetr. Best. des 
Spaltungsgrades ist zu berucksichtigen, daB der Drenwert der Cellobiose nicht wie die 
Jodzahl bei der H alfte zwisehen Glucose u. Cellulose liegt (obiger Ansatz). Es wird 
versucht, durch einen Ansatz, in dem die wirkliche Drehung der Cellobiose beriicksichtigt 
wird u. angenommen wird, daB Triose, Tetraose Dreliwerte besitzen, die ih ie Stellung 
zwisehen Biose u. Polysaccharid entsprechen, zu einer besseren Anniiherung zu ge- 
langen. D ie unter der Annahme III berechneten Werte stehen m it den Versuchs- 
ergebnissen in  besserem Einklang ais die nach V (Biosantheorie), eine genaue Ubferein- 
stimmung der so berechneten m it den titrimetr. gefundenen a-Werten ist nicht zu er- 
zielen. Die nach III berechneten Werte bleiben hinter den gefundenen etwas zuriick, 
was darauf deutet, daB das Drehungsvermogen der Triosen, Tetraosen etc. noch etwas 
hóher liegt ais auch dem neuen Ansatz entspricht; hier lassen sich die Abweichungen 
also zwanglos deuten. Dagegen erforderte die Biosantheorie exakte Giiltigkeit der 
abgeleiteten Formeln. GroBe u. gleiche Tendenz der Abweichungen sprechen gegen 
bloBe Versuchsfehler.

Aus der Temp.-Abhangigkeit der Geschwindigkeitskonstanten der Hydrolyse 
erreehnen sich die Aktivierungsw&rmen fur die Aufspaltung der Bindungen u. die ster. 
Proportionalitatsfaktoren. Die Aktivierungswarmen von Starkę u. Maltose sind nicht 
deutlich voneinander verschicden, wohl aber die von Cellulose u. Cellobiose. Erstere 
ist kleiner. DaB trotzdem die Geschwindigkeitskonstante der Cellulose kleiner ist, 
ist dem viel kleineren ster. Faktor zuzuschreiben. Ahnlich, doch weniger ausgesprochen, 
liegen die Dinge bei Starkę u. Maltose. —  Die kinet. Betrachtungen schlieBen, wofur 
die Drehung von Cellulose u. Starkę schon qualitativ sprach, eine zweite Verkniipfungs- 
art neben der Cellobiosebindung aus. D a Methylcellulose nur in 2,3,6-Trimethylglucose 
zerfallt, kommt hierfiir nur Maltosebindung oder cc- oder ^-Bindung an C-Atom 5 in 
Frage. • Ein schwerer oder ebenso wie Cellobiose spaltbares Disaeeharid miiBte neben 
Cellobiose faBbar sein, ein leichter spaltbares (wie Maltose) wiirde sich durch einen 
rascheren Rk.-Verlauf bemerkbar maclien. Bei Cellodextrin sprieht der Jodverbrauch 
zu Beginn (extrapoliert) fur eine durchschnittliche Kettenlange von 30— 40 Glucose- 
resten (mittleres Mol.-Gew. 5—7000). Den Unterschied zu den kleineren Befunden 
von BERGMANN u . M a c h e m e r  (C. 1930. I- 1922) erklaren Vff. dadurch, daB im ver- 
wendeten freien Dextrin niedere w.-l. Anteile abgetrennt worden seien, die in dem von 
BERGMANN untersuchten Biosanacetat vorhanden waren. Fiir die Cellulose ergibt 
sich parallel eine Kettenlange von 50 Glucosen. D as Cellodextrin steht also der Cellulose 
noch nalie. Dem entspricht seine niedere Drehung. Yff. nehmen die Ketten der Cellu
lose noch langer an, da geringe Beimengungen niederer Kohlehydrate dio Jodzahl 
erhóhen kónnen, sie denken ferner an sehr lange Ketten, die mit kurzeren abwechseln. 
Die von Cellulose stark verschiedenen Eigg. des Cellodextrins (Lóslichkeit, V iscositat) 
sind auf die gleichmaBige Kettenlange durch die eingetretene Fraktionierung, ins- 
besondere das Fehlen der ganz groBen Stiicke zu riick zu fu h ren . Aus dem Jo d v e rb rau c h  
der Starkę berechnet sich eine Kettenlange von 25—30 Glucosen; vielleicht war aber 
die verwendete 1. Stiirke schon etwas abgebaut.

Eine wortliche Anwendung der Annahme III zwingt, einen grundsatzlichen Unter
schied zwisehen Biose u. Triose gegeniiber der Tetraose zu machen. Wenn die Mittel- 
bindung innerhalb einer langen K ette stets nach £■„ die AuBenbindung nach k2 reagierte, 
so ware die Formel III eine erste, aber sehr schlechte Annaherung. Brauchbare Ansatze 
waren zu erhalten, wenn den AuBenbindungen hoherer Spaltstiicke Konstanten mittlerer 
GroBe zwisehen k2 u. kt zugeschrieben wurden. Es ware denkbar, daB die Glucosen 
an einem oder beiden Enden rascher (etwa nach £.) abgespalten wurden, wahrend die 
librigen mehr oder weniger nach kl reagieren. D ie bisherige Berechnung der masimalen 
Ausbeute an Cellobiose beruhte auf der Annahme gleicher Festigkeit der Bindungen 
innerhalb einer Kette. Trifft diese nicht zu, so wurde die wahrend aller Stadien des
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Abbaus entstandene Cellobiose unter 67°/0 bleiben mussen, wag mit einer Reihe neuerer 
Ergebnisse (50—60%) harinoniert. Bei der Starkę ist die Entscheidung wegen des 
geringen Unterschiedes in  Anfangs- u. Endgeschwindigkeit weniger gut zu treffen, 
aber die yollige Analogie des Abbaus u. das opt. Verh. machen auch hier Ketten- 
struktur wahrscheinlich. D ie hohen Ausbeuten an Acetobrommaltose, die K a r r e r  
(C. 19 2 1 . I. 936) beim Acetylbromidabbau der Starkę erhielt, erkliiren Vff. damit, 
daB Acetobrommaltose langsamer von Acetylbromid angegriffen wird ais die Ketten- 
bindungen. Der diastat. Abbau laBt sich bei Yorstellung einer gleichmaBigen Bindung 
aller Glucosereste in  der Stiirkekette nur m it einer Reihe von Hilfsannahmen deuten, 
die kinet. Yerss. stiitzen aber diese Auffassung. Auch fur Inulin wird eine Kettenformel 
gefordert. D ie neu erschlossenen Tatsachen sind mit der Kettenformel vereinbar u. 
eine einheitliche Deutung nur auf diesem Wege moglieh. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
1510— 30. 11/6. 1930. Heidelberg, Univ.) L e h b e r g .

Kurt H. Meyer, H. Hopif und H. Mark, Berąe.rkung zu den beiden voranstehenden 
Arbeiten. (Vgl. C. 1929. II. 159.) Yff. yerweisen auf die Bestatigung der t)her- 
einstimmung der Aktivierungswarmen fur den Zerfall der einzelnen glucosid. Bindungen 
in  den Ketten u. die Bestatigung ihres Wertes fiir die Aktmerungswarmen der Maltose- 
u. Starkebindung. dureh die Arbeit von F r e u d e n b e r g  u . Mitarbeitern (vgl. yorst. 
Ref.). Dieser Wert war dureh die Verfolgung der Hydrolyse mittels der Kupferzahl 
gewonnen worden, die kein absolut zuverlassiges MaB fiir die Hydrolysenkonstante 
darstellt. D ie obige Ubereinstimmung beweist aber, daB es sich um einen konstanten 
Fehler handelt, der die Methode zu Vergleichsverss. mit der nótigen Vorsicht brauchbar 
sein laBt. Den nun abgeleiteten exakteren Formeln gegenuber wollen Vff. ihre damals 
yerwendete Formel nur ais erste Naherung aufgefaBt wissen. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 
63. 1531. 11/6. 1930.) L e m b e r g .

W ssewolod Nekrassow und N. Melnikow, Uber die Ester der halogeniertm Alko
hole. II. Mitt. Uber die Reaktionm der Ester, die die Trichlormethoxylgruppe enthalten. 
(I. ygl. C. 19 2 9 . II. 2553.) Bei der Einw. yon Alkoholen auf „Diphosgen“ (I) ent- 
stehen Zuniichst nach der unten angofuhrten Gleichung Alkyltrichlormethylcarbonate, 
so das Methyl-, Aihyl- u. Isoamyltrichlormethylcarbonat. Mit iiberschussigem Alkohol 
setzt dann in  der Hitze die Rk. ET ein unter Bldg. yon Dialkylcarbonaten. Anilin reagiert 
in ath. Lsg. mit Alkyltrichlormethylcarbonaten unter Bldg. yon Diphenylharnstoff, 
salzsaurem Anilin u. Alkylphmylurethanm ; m it Natriumphenolat entstehen Phenyl- 
trichlormełhylcarbonat, C6H 50-C 0 -0 -C C l3 u. m it iiberschussigem Phenolat Diplienyl- 
carbonat. In  der H itze erleiden die Alkyltrichlormethylcarbonate Zerfall naoh Gleichung 
IIL Triphosgen reagiert m it Alkoholen nach IY, m it Anilin entstehen nur Diphenyl
harnstoff u. Anilinhydrocblorid, mit NaOC6H 5 Diphenylcarbonat.

1 ° ° < O .C C l, +  R ' 0H  -  HC1 +  CO< 0 ECC1,

I I  0 0 < § f c c l  ̂ +  3 R- OH =  3HC1 +  2 C O < g |

I I I  C O < g RCC13 =  COCIj +  R-O- CO-Cl

IV C O < ^ ; 3 q}3 +"2R O H I== 2 HC1 +  C 0 < g Rc c l  +  R-O-CO-Cl .

V e r s u e h  e. Diphosgen, Kp.715 126—127° liefert mit Methylalkohol unter 
Kiihlung umgesetzt MethyltricJdormethylcarhonat, C3H30 3CL, Kp.17 57— 58°, d 171 =  
1,5228, no17 =  1,4487; analog Atliyltrichlormethylcarbonat, C4H60 3C13, Kp.19 78°, d201 =
1,4205, nu20 =  1,44 50 u. Isoamyltrichlormethylcarbonat, C-HU0 3C13, Kp.23 120°, d204 =
1,2644, no20 =  1,4466. Aus den Carbonaten in  A. mit Anilin Methyl-N-phenyluretlian,
F. 46°, Athyl-N-phenylurelhan, F. 50° u. Isoamyl-N-pJtenylurelhan, CJ2H170 2Ń, aus A. 
F- 55— 56°. Aus Phenolnatrium in W. m it Diphosgen Phenyltrichlonnethylcarbonat, 
C3H50 3C13, aus A. F. 70,5°. Hieraus beim Erhitzen auf 180— 210° Phenylchlorcarbonat, 
C7H50 2C1, Kp.ls 82°, m it Anilin das Phenyl-N-phenylurethan, Cl;,Hn 0 2I\, F. 126°. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 126 . 81— 96. Marz 1930. Moskau.) T a u b e .

Lespieau, Uber Phenyltrimełhylen. Dieser noch unbekannte KW -stoff sollte 
dureh Debromierung von C6H 3-CHBr-CH2-CH2Br entstehen, welches seinerseits dureh 
Anlagerung von HBr an Cinnamylbromid erhaltlich sein sollte. Allerdings war zu 
erwarten, daB sich dabei gewisse Mengen der Dibromide des Allyl- u. Propenylbenzols 
bilden wurden. In  Cinnamylbromid wurde erst bei Raumtemp., schlieBlich bei — 20°
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langsam HBr geleitet, Gemisch im  zugeschm. Kolben 5 Stdn. auf 100° erhitzt, im  
Vakuum dest. Erhalten eine FI. von der Zus. C0H ]0Br2, Kp.,„ 142— 143°, D.-3 1,632, 
nD23 =  1,5935. Dieselbe wurde allmahlich in ein ca. 70° w. Gemisch von A. u. Zn- 
Staub eingetragen, 15 Min. gekocht, h. filtriert. Beim Erkalten Krystalle. F iltrat in 
w. W. gegossen. Teilweise erstarrendes Ol. FI. Anteil unter 13 mm auf W.-Bad erhitzt, 
Destillat iiber CaCl2, dann Na getrocknet. K p.j6 63— 64°, D .20 0,93 28, Zus. C0H 10. 
Prod. m it 100 Yoll. W. geschiittelt, yon Zeit zu Zeit KMnO., zugesetzt (Konz. desselben 
nicht iiber 1%)- Bldg. yon Benzoe- u. Phenylessigsaure. Nach Verschwinden von ca. 
5% des Prod. dest. Der erhaltene KW -stoff war vollig bestandig gegen k. l% ig. KM n04- 
Lsg. u. muBte folglich Phm yltrim ethylen  sein. Mol.-Gew. (kryoskop. in Eg.) 121, Geruch 
ziemlich stark u. verschieden von dem der Isomeren. Zum Vergleich wurden auch 
Allyl- u. Propenylbenzol dargestellt. Konstanten in der Reihenfolge Phenyltrimetliylen, 
Allyl-, Propenylbenzol: K p.13 60— 61, 47, 63,5°; K p.760 170,5, 157, 173°; D .20 0,9397,
0,893, 0,913; nD20 =  1,5291, 1,51.4, 1,550; Md  =  39,02, 39,44, 41,07; Exaltation =  
+ 1 ,06 , — 0,85, + 1 .38 . Mit Br bei — 20°: stark, schwach, nicht rauchend. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190 . 1129— 31. 12/5. 1930.) L in d e n b a u m .

N. A. Cholewo, Nitrierung von Trimethyłbenzolen und Eigenscliaften ilirer Tri- 
nitroderivate. (Vgl. C. 1930 . II. 505.) Mesitylen  u. Pseudocumol wurden aus ge- 
reinigter Solventhnaphtlia durch fraktionierte Dest. gewonnen. Die Nitrierung des 
Mesitylens yerliiuft leicht u. is t bei 40° beendet; das Nitriergemisch bestand aus 27%  
H N 0 3, 69% H 2S 0 4 u . 4% H 20 . Das gebildete Triniiromesitylen ist zwl. in Bzl. —  
Pseudocumol wird nicht so leicht nitriert wie Mesitylen u. es muB ein groBer H N 0 3- 
UberschuB u. eine hóhere Temp. angewandt werden. Bei der Nitrierung von 50 g 
Pseudocumol m it 300 g H N 0 3 ( 93°/o) u. 550 g H 2SO., (96,5%) bei 70° entsteht ein 
Gemisch von Trinilropseudocumol m it niederen Nitroderiyy. Erst nach nochmaliger 
Nitrierung bei 90° entsteht die Trinitroverb. m it 90— 95%ig. Ausbeute; F. 185° aus 
Bzl. Trinitromesitylen u. Trinitropseudocumol sind oberhalb 300° unzers. destillierbar. 
Die explosiven Eigg. der beiden Verbb. wurden untersueht u. m it Trinilro-m-xylol 
u. Trinilrotoluol yerglichen. Gegen mechan. StoB is t Trinitromesitylen u. Trinitro
pseudocumol empfindlicher ais Trityl. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chimii] 3. 251— 54. 1930.) S c h ó n f e l d .

A. F. Holleman, 2,3,4,6-Telranitrotoluol. Man nitriert m-Kresolmethylather nach 
B l a n k s m a  (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 20  [1902]. 331) zu 2,4,6-Trinitro-3-methoxy- 
toliwl, fuhrt dieses durch Kochen m it methylalkoh. NH3 in  2,4,6-Trinilro-3-amino- 
łoluol iiber (Ausbeute fast theoret.), 1. von diesem 242 g in  11 H 2S 04 (D. 1,84) u. yer- 
setzt a u f  e i n m a l  mit einer Lsg. yon 1400 g K 2S20 8 in 1 1 H 2S 0 4 gleicher D. Die 
Temp. steigt auf 100° an. Man filtriert das Tetranitrotoluol auf Glaswolle, wascht 
m it 50%ig. H 2S 0 4 u . mit W. Ausbeute 85,2% der Theorie. Reinigung durch Krystalli
sation aus Chlf:, F. 136,5°. Ist bestiindiger ais das entsprechende Tetranitrobenżol 
(C. 1930 . I. 2240); farbt W. erst nach 1 Tag gelb, wird auch durch h. W. langsamer 
zers. u. laBt sich aus H N 0 3 (D. 1,4) umkrystallisieren. Auch die Sprengstoffeigg. 
sind schwacher: explodiert bei 50 cm Fallhóhe (2 kg-Hammer), Ausbauchung im 
TRAUTZL-Block 327 ccm (statt 25 cm u. 447 ccm). (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 
501— 02. 15/5. 1930. Bloemendaal.) O s t e r t a g .

N. S. Kowarski, Vber die Oxydation des Acelyl-o-ioluidins. Um die Verseifung 
des Acetyltoluidins bei der Oxydation m it alkal. KM n04 zwecks Darst. von Acetyl- 
anlhrauilsaure zu vermeiden, wird nach dem D. R. P. 119 462 KC1 u. K 2S 0 4 zugesetzt, 
weil in der KCl-haltigen Lsg. das Acetyltoluidin ungel. bleibt. Durch die Ggw. gróBerer 
KCl-Mengen wird dio Dissoziation der KOH so w eit zuriickgedrangt, daB auch eine 
Yerseifung der Acetylanthranilsaure kaum zu befiirchten ist. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. Nr. 2. 241— 43. 1930.) Sc h ó n f e l d .

K. A. Kotscheschkow, Ein neuer T y p  einfaclier aromatischer Zinnverbindungen. 
(Vgl. C. 19 2 9 . I. 986.) Die bisher unbekannten Organozinnverbb. des Typus ArSnHlg3 
lassen sich nach der Gleichung (C„H5)4Sn +  3 SnCl4 =  4 C0H5SnCl3 bei 210—220° 
herstellen. Das so erhśiltliche PhenyltricMorstannan is t eine farblose, sehwere klare 
FI., raucht stark an der Luft u. lost sich unter Erwarmen in W. Auch die Rkk. 
(C6H5)4Sn +  SnCl4 =  2 (C6H 5)2SnCl2 u. 2 (C6H 5)„SnCl2 +  2 SnCl4 =  4 C6H 5SnCl3 lassen 
sich leicht realisieren.

V e r s u c h e .  Aus Phenyl-MgBr u. SnCl4 wie iiblich Tetraphenylstannan, F. 226°, 
n. hieraus mit SnCl4 im Rohr l 1/*— 2 Stdn. bei 210— 220° Phenylirichlorstannan, 
CcH-Cl3Sn, K p.;55 245—310° unter Zers., K p.25 142— 143°, 1. in A., A., Bzl. u. Lg.,
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in k. W. 1. ohne Zers. Aus der Lsg. in k. W. m it uberschussiger HBr Plienyllribrom- 
stannan, C6H 5Br3Sn, Iyp.29 182— 183°, krystallisiert nicht bei — 20° u. mit H J  Phenyl- 
Irijodsłannan, sehr zersetzliche, schwere, ólige Fi. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 61. 1385—91. 1929.) T a u b e .

Adam Koss und Zygmunt Kwiatkowski, Die Aceto-p-plienetidinsyntliesen, ins- 
besondere die J. Riedelsche Synlhese. Krit. Bemerkungen zu den Synthesen des 
Aceto-p-phenetidins. Bei der RiEDELschen Synthese (D. R. P. 48 543) hatten Vff. 
viele Schwierigkeiten zu uberwinden. —  p-PheneloldiazoniumcMorid, dargestellt 
durch Diazotieren von p-Phenetidinhydrochlorid mit N aN 02, ist auBerst unbestandig.
—  Alhyldioxyazobenzol, erhalten durch portionsweise Zugabe des Diazoniumchlorids
zu einer Lsg. von 70 g Phenol in  35 g NaOH -f- 200 g N a2C03 in W. bei 0°, ist sehr 
hygroskop. F. 125; unl. in W., 11. in A., 1. in k. A. —  Azoplienetol, F. 160° (im Chem.- 
Kalender: F. 125°). (Roczniki Farmacji 19 2 8 . 15— 28. Warschau, Univ., Pharm. 
Inst.) S c h o n f e l d .

G. Bargellini und A. Grippa, U ber 2,5-Dibrómphenetidin. Nachdem in einer 
fruheren M itt. (vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1807) das Dichlorphenetidin yon R e v e r d in  u . D u r in g  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 32. [1899]. 154) ais 2,5-Dichlorphenetidin erkannt wurde, 
wird jetzt die Einw. von Brom auf Phenacetin untersucht. Es bildet sich zuniichst 
ein Monobromderiy., bei dem schon H o d u r e c k  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 30. [1897]. 
478) u. R e v e r d in  u . D u r in g  (1. c.) die 2-Stellung (zur Athoxygruppe) des Brom- 
atoms nachwiesen. — Bei der Einw. von 4 Atomen Brom entsteht ein Dibromplimacelin, 
aus dem durch Verseifen 2,5-Dibromphenetidin erhalten wird. Es bcstatigt sich also 
die in  der fruheren Mitt. (1. e.) aufgestellte Regel, daB bei E intritt von Halogen das 
erste in  o-Stellung zur Athoxygruppe, das zweite in  o-Stellung zur Aminogruppe tritt.
—  2,5-Dibromphenacetin, C10H n O2NBr2, aus Phenacetin in Essigsauro u. Salzsaure 
mit einem Gemisch von Na-Bromid u. -Bromat, besser durch Einw. einer Lsg. von  
Brom in Essigsaure auf eine gekiihlto Lsg. von Phenacetin in  Essigsaure. Aus konz. 
alkoh. Lsg. bei sclinellem Abkiihlen feine Nadeln, aus verd. alkoh. Lsg. bei langsamem  
Abkiihlen derbe rhomboedr. Krystalle. Beide Formen zeigen F. 169— 171°. —  2,5- 
Dibromphmelidin, C8H9ONBr2. Durch Verseifen der vorigen Yerb. in essigsaurer 
Lsg. mit konz. Salzsaure, wobei zuerst das Hydrochlorid, silberweiBe Nadeln, F. 225 
bis 226°, erhalten wird. D ie freie Base wird daraus m it wss. Ammoniak gewonnen. 
Aus verd. A. Nadeln, F. 55—56°. —  Pikrat, gelbe Nadeln, F. 144— 145°. -— Benzoyl- 
deriv‘. des 2,5-Dibromphenelidins, C,rHI30 2NBr2, aus sd. A. Nadeln, F. 145—-147°. —
1-At]ioxy-2,5-dibrom-4-piperonylidenaminobenzol, C10H 13O3NBr2, durch Kochen von
2,5-Dibromphenetidin m it Piperonal in alkoh. Lsg. Aus sd. A. hellgelbe Nadeln, 
F. 143— 145°. —  l-Alhoxy-2,5-dibrom-2',4'-dinitrodiphenylamin, C14H u 0 5N3Br2, durch 
Erhitzen von 2,5-Dibromphenetidin m it l-Chlor-2,4-dinitrobenzol u. Na-Acetat in  
alkoh. Lsg. Aus sd. A. ziegelrote Krystalle, die nicht scharf unter Zers. zwisehen 145 
u. 165° sehmelzen. —  2,5-Dibr<ym-4-aminoplienol, C0H 5ONBr2, durch Erhitzen von
2-5-Dibromphenacetin m it H J  (D. 1,7) auf dem Sandbade unter RiickfluB. Aus sd. 
Bzl. gelblichweifio Blśittchen, F. 195— 197°. Gibt bei der Oxydation in schwefel- 
saurer Lsg. m it K-Bichromat 2,5-Dibromchinon, gelbe Blattchen, F. 185— 186°. 
(Atti R. Accad. Lincei [Roma], R cnd. [6] 11. 489— 92. 2/3. 1930. Rom, Univ.) F i e d .

Hamilton Mc Combie, W illiam  George Macmillan und Harold Archibald 
Scarborough, Die Bromierung ton 2-Nilro- und 2-Acetaminodiphenylather. Bei der 
Bromierung von 2-Nitro- oder eines Monobrom-2-nitrodiphenylathers verlief die Rk. 
in der Weise, daB zunachst die Br-Atome in die 2- u. 4-Stellungen des nicht nitrierten 
u. darauf in die 4-Stellimg des nitrierten Kerns eintraten; die Substitution im nitrierten 
Kern fand dabei nicht eher statt, ais bis die beiden anderen Stellungen besetzt waren. 
Dieses Verh. is t bei den 2- u. 4-Nitrodiphenylathern wahrscheinlich auf einen ster. 
Faktor zuriickzufiihren, d,er die Substitution in  den der O-Bindung angrenzenden 
Stellungen beeintrachtigt. Die Bromierung von 2- u. 4-Acetaminodiphenylathern 
zeigte einen erheblichen Unterschied. Wahrend 2-Acetaminodiphenylather ais einziges 
Prod. eine in demselben Kern ais die Acetaminogruppe substituierte Verb. lieferte, 
entstand aus der 4-Acotaminoverb. ein Kórper, der im anderen Kern substituiert war. 
Weiter konnte ein Dibromderiv. des 4-Acetaminodiphenylathers nur m it groBer 
Schwierigkeit erhalten werden, das aus dem 2-Acetaminoather m it Leiehtigkeit gebildet 
wurde. Dabei scheint die Br-Substitution durch zwei Faktoren beeinfluBt zu werden, 
einmal durch dio stark dirigierende Wrkg. der Acetaminogruppe, welclie die jeder
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anderen Gruppe im Molekuł iibertrifft, u. weiter durch einen ster. Faktor, der die 
Substitution in den o-Stellungen zur Acetaminogruppe verhind erfc.

V e r s u c h e .  2 - Brom-2' - nitrodiphenylather, C12H 80 3NBr. Durch Konden-
sation von o-Chlornitrobenzol mit K-o-Bromphenolat. Aus CH3OH gelbe Prismen, 
F. 54°. — 4-Bram-2-nitrodiphenylather, C12H 80 3NBr. Durch Kondensation von 2,5-Di- 
bromnitrobenzol m it K-Phenolat. Hellgelbes Ol, K p.15 210°. —  4-Brom-2'-nitrodiphenyl- 
dther, Cj2H 80 3NBr. Durch Behandeln von 2-Niti-odiphcnylather in  CC14 oder Essig
saure m it einer 10°/oig- Br-Lsg. u. Erwarmen auf dem Wasserbad. Aus CH3OH gelbe 
Nadeln, F. 72°. —  5-Brom-2-nitrodiphcnylalher, C12H80 3NBr. Aus 2,4-Dibromnitro- 
benzol u. Na-Phenolat in  Ggw. von Phenol u. Cu-Pulver bei 150°. Aus CH3OH gelbe 
Pliittchen, F. 108°. —  2,4-Dibrom-2'-nitrodiphenylather, C12H 70 3NBr2. Aus 2-Nitro- 
oder 4-Brom-2'-nitrodiphenylather m it uberschiissigem trockenem Br oder aus o-Chlor- 
nitrobenzol u. K-2,4-Dibromphenolat. Aus PAe. gelbe Nadeln, F. 80°. —  4,4'-Dibrom- 
2-nitraliphmyldther, C12H 70 3NBr2. Aus 4-Brom-2-nitrodiphenylather m it Br in  Essig- 
saurelsg. oder 2,5-Dibromnitrobenzol u. K-p-Bromphenolat. Aus CH3OH gelbe Nadeln, 
F. 94°. —  4,5'-Dibrom-2'-nitrodiphenylather, C12H ,0 3NBr2. Aus 5-Brom-2-nitro- 
diphenylather u. Br in  Essigsaurelsg. Aus CH3OH gelbe Plattchen, F. 99°. —  2,4,4'-Tri- 
brcnn-2'-nitrodiphenylather, C12Hłj03NBr3. Durch Losen vom 2-Nitro-, 4-Brom-2'-nitro-,
4-Brom-2-nitro- oder 2,4-Dibrom-2/-nitrodiphenylather in trockenem Br u. Stehen- 
lassen im Sonnenlicht. Aus CH3OH gelbe Prismen, F. 102°. —  2,4,4',5'-Telrabrom- 
2'-niłrodiplienyldther, C12H 50 3NBr4. Durch Losen von 5-Brom-2-nitrodiphenylather in  
uberschiissigem Br u. Stehenlassen im Sonnenlicht. Aus A. oder Essigsaure gelbe 
Nadeln, F. 170°. —  2-Acetaminodiphenylather. Aus 2-Aminodiphenylather (F. 44°) u. 
Acetanhydrid. Aus verd. CH3OH oder PAe. Prismen, F. 81°. — 2-Brom-2'-acelamino- 
diphenylather, C14H 120 2NBr. Durch Red. von 2-Brom-2'-nitrodiphenylather u. Acety- 
lierung des gcbildeten 2-Brom,-2'-aminodiphenylathers (C12BL10ONBr. Aus PAe. Nadeln 
F. 60°). Aus CH3OK oder PAe. Nadeln, F. 95°. — 2-Brom-2'-diacełaminodiphenyldt'her, 
C16H I4OsNBr. Aus CH3OH oder PAe. Prismen, F. 105°. —  4-Brom-2-aminodiphenyl- 
atlier, C12H 10ONBr. Aus der 2-Nitroverb. Aus PAe. Nadeln, F. 54°. Bei der Acetylierung 
Bldg. eines dicken Oles. —  4-Brom-2'-aminodiphenylather, C12H l0ONBr. Aus der 2'-Nitro- 
verb. Hellgelbes Ol, K p.ls 211°. Acetylderiv., C14H i20 2ŃBr. Prismen, F. 106°. —
5-Bro^n-2-acełaminodiphenyldiher, C14H 120 2NBr. Durch Bromicrung des 2-Aeetamino-
diphcnylathers in  Essigsaure in  Ggw. von Na-Acetat oder durch Red. der 2-Nitro- 
verb. u. Acetylierung. Aus CH3OH Prismen, F. 146°. —  5-Brom-2-aminodiphenylather, 
C12H 10ONBr. Durch Red. derNitroverb. oder Verseifen des vorigen. Aus PAe. Plattchen, 
F. 46°. Hydrochlorid, Nadeln, F. 186°. —  2,4-Dibrcm-2'-aminodiphenylather. Durch 
Red. der entsprechenden Nitroverb. Gelbes Ol. Hydrochlorid, C12H 0ONBr2-HCl. 
Plattchen, F. 180°. Acetylverb., C14H u 0 2NBr2. Aus PAe. Nadeln, F. 117°. —  2,5'-Di- 
bmn-2'-aceiaminodiphenyldther, C14H u 0 2NBr2. Durch Bromieren von 2-Brom-2'-acet- 
aminodiphenylather in  Essigsaure in G^v. von Na-Acetat. Aus PAe. Nadeln, F. 112°. —  
4,4'-Dibrom-2'-aminodiphenylather, C12Hs,ONBr2. Durch Red. der 2'-Nitroverb. Aus 
CH3OH Nadeln, F. 70°. Acetylderiv„ C14H u 0 2NBr2. Aus CH3OH oder Bzl. Nadeln, 
F. 142°. —  4,5'-Dibrom-2'-acetaminodiphenylifther, Cł4H n 0 2NBr2. Durch Red. des 
2'-Nitroathers u. Acetylierung oder durch Bromierung von 4-Brom-2'-acetamino- 
diphenylather. Aus CH3OH Nadeln, F. 144°. — 4,5‘-Dibrom-2'-aminodiphenylather, 
C12H 9ONBr2. Aus dem Acetylderiy. Aus CH3OH Nadeln, F. 82°. Hydrochlorid. 
Nadeln, F. 202°. —  2,4,4'-Tribrom-2'-aminodiphenylather, CI2H 8ONBr3. Durch Red. 
der Nitroverb. 'mit SnCl2. Aus CH3OH oder PAe. Nadeln, F. 83°. Acetylderiv., CJ4H 10 ■ 
0 2NBr3. Nadeln, F. 127°. —  2,4,5'-Tribrom-2'-acetaminodiphenylather, C14H 10O,ŃBr3. 
Durch Bromierung von 2,4- oder 2,5/-Dibrom-2'-acetaminodipheny]ather. Aus CH3OH 
Nadeln, F. 147°. —  4,4',5'-Tribrom-2'-acetaminodiphenylather, C14H 10O2NBr3. Durch 
Bromierung des 4,4'-Dibrom- oder 5'-Brom-2'-acetaminodiphenylathers. Aus CH3OH 
Nadeln, F. 167°. —  4,4',5'-Tribrom-2'-aminodiphenylather, C12H 8ONBr3. Aus CH3OH 
oder PAe. Nadeln, F. 120°. Hydrochlorid, Nadeln, F. 222u. —  2,4,4’,5'-Telrabrom- 
2'-acetaminodiphenylather, C14H 90 2NBr4. Durch Bromieren von 2 ,4 ,4 '-T rib rom -2 '-ace t- 
aminodiphenylather m it uberschiissigem Br in  Essigsaure in  Ggw. von Na-Acetat, 
Stehenlassen im Sonnenlicht u. Erwarmen auf 70° oder durch Red. der 2 '-N itro v erb . 
u. Acetylierung der Base. Aus A. Nadeln, F. 210°. (Journ. chem. Soc., London 1930- 
1202—08. Mai. Cambridge, Univ.) P o e t s c h .

Risaburo Nakai, tlber die thermische, Zersetzung der Kresole. Teer, der bei niedrigen 
Tempp. gewonnen wird, enthalt viel Kresol, kein Phenol oder B z l.; Dest. bei liohen
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Tempp. łiefert einen Teer mit wenig Kresol aber mit viel Phenol, Bzl. u. Toluol. Daraus 
kann man schlieBen, daB Kresol bei hohen Tempp. sick in  Bzl., Toluol u. Phenol zers. 
naeh dem Schema:

T CaH6. OH +  CH3 
c 6h 4. c h 3. o h ^ >  C6H5-CH3 +  H ,0

^  CaH6 +  H20  4 -  CH3 .
Zur genauen Unters. dieser Zerss. lieB Vf. o-, m- u. p-Kresole durch erhitzte Roliren 
streichen bei 600, 650 u. 700°. D ie Tempp. der Rk.-Rohren wurden m it einem Thermo- 
element bestimmt, die Rk.-Prodd., Gas u. Teer, wurden getrennt aufgefangen u. ana- 
lysiert. Auch die Einw. des Materials der Rk.-Róhren wurde untersucht, ebenso die 
Wrkg. von Katalysatoren u. von Kohleablagerungen. D ie Vers.-Ergebnisse sind in  
zahlreichen Tabellen zusammengestellt. (Buli. chem. Soc. Japan 5. 136— 57. April 1930. 
Tokuyama, Imp. Nayal Fuel Depot.) WRESCHNER.

Geza Szelenyi, System: o-Kresol-Methylalkohol-Wasser. (Magyar chem. Eolyóirat 
35. 51— 58. April 1929. —  C. 1 9 2 9 .1. 1927.) Sa il e r .

W ilhelm  Franke, Uber das Gleichgewicht im  System FeUI-Hydrochinon. Friiher 
(C. 1928. II. 957) war die Lage des Gleichgewichts Hydrochinon +  2 Fe'" ^  Chinon +
2 Fe" +  2 H', das fiir die Autoxydation yon Hydrochinon bei Ggw. von Eisensalz 
wichtig ist, durch Ausschutteha der Versuchslsgg. m it A. u. titrimetr. Best. von Fe111 
u. Chinon festgestellt worden. Vf. beschreibt u. benutzt eine Methode zu demselben 
Zweck, die bloBe Potentialmessungen verwendet. In  einer homogenen Chinon-Hydro- 
chinonlsg. entspricht bei konst. ph  jedem bestimmten Potential ein Yerhaltnis Chinon/ 
Hydrochinon, aus dem sich bei bekannter Gesamtkonz. die absol. Menge beider Verbb. 
errechnen laBt. Ahnlich gilt fur einfache Feu-Fem -Lsgg. die Gleichung:

P  =  P 0 +  l i  T /F  In Feni/Fen  
(NERNST-PETERSsche Gleichung) fiir das Potential, das somit vom pn unabhangig 
sein sollte u. es fiir ph =  0— 4 auch ist. D ie Gleichung gilt nicht unbedingt in gepufferter 
Lsg., sio ist dann durch eine kompliziertere Beziehung zu ersetzen. Man kann also in  
ungepufferter Lsg. m it Hilfe des Verhaltnisses Fem/Feu, in gepufferter m it Hilfe des 
Quotienten Chinon: Hydrochinon jedenfalls das Gleiohgewicht potentiometr. ermitteln.
— Die Unterss. des Gleichgewichts i n  g e p u f f e r t e r  L s g .  ergaben eine lineare 
Beziehung zwischen dem log der Gleichgewichtskonstanten K  u. ph. """as auch theoret. 
verstanćUich ist. D ie Abnahme des Chinhydronpotentials m it steigender Temp. ist 
starker ais die des Eisennormalpotentials, wie durch yergleichende Yerss. bei 20 u. 30° 
festgestellt wurde. Es wurden ais Puffer yerwendet: Essigsaure, Citronensaure, Wein- 
saure u. Glykolsiiure im Gemisch m it ihren Salzen, ferner Glykokoll-HCl. (Die Bestst. 
in Citratlsg. sind auBerst unsicher.) Die Konstantę erwies sich stark abhaligig von 
der Puffersubstanz: Zwischen Citrat- u. Glykokollpufferung ergab sich eine Differenz 
von ca. 10 Zehnerpotenzen. —  In  u n g e p u f f e r t e r  L s g .  is t die Konstanz der K  
in einer Reihe erheblich besser; die pH-Abhangigkeit is t entgegengesetzt der bei ge- 
pufferten Verss., was theoret. yerstandlich ist. Ggw. von Chinhydron ais Bodenkórper 
beeinfluBt die Konstantę des Losimgsgleichgewichts rdcht. —  Vf. diskutiert schlieBlich 
die Bedeutung seinef Ergebnisse fiir die Autoxydationserscheinungen bei Ggw. von  
Hydrochinon u. Chinon. Beispielsweise laBt sich die Autoxydationshemmung yon  
Weinsaure-Tartratlsg. bei Ggw. yon Fe11 durch die aquivalentc Menge Chinon darauf 
zuriickfiihren, daB diesfalls im Gleichgewicht nur 1% des Eisens zweiwertig yorhanden 
ist. Es wird ferner die Autoxydationsgeschwindigkeit yon Fe11 u. die Reduktions- 
geschwindigkeit yon Fe111 untersucht, weil yon ihrem Verhiiltnis abhangt, ob das 
u n t e r  S t i c k s t o f f  g e m e s s e n e  Gleichgewichtspotential auch das der sich 
autosydierenden Lsg. ist. (L i e b i Gs Ann. 480 . 1— 38. 12/5. 1930. Miinchen, Lab. d. 
Bayr. Akad. d. W iss.) BERGMANN.

Jens Abildgaard und H. Baggesgaard-Rasmussen, Ionisationskonstanten und 
Absorptiojisspektra von Ephedrin und Pseudoejphedrin. Die Ionisationskonstanten u. 
ultrayioletten Absorptionsspektra von l-Ephedrin (I), rac.-Ephedrin  (H) u . d-Pseudo- 
ephedrin (III) wurden bestimmt. D ie Ionisationskonstanten waren fiir I u. II /fsfiuro =
2,8-10-w , Z Base =  2 ,3 -1 0 -5, fur H I J^saurc =  1 .6 -1 0 -10, i^Base =  4 ,0 ’10-5 . Fiir I 
u. II ist die Absorption ident., die Kurve fiir III yerliiuft ahnlich, zeigt aber in  der 
Gegend A =  2600 AE. eine niedrigere Extinktion. —  E s wurden die Silicowolframate 
dargestellt, die yon II u. III krystallisieren gut u. haben die Zus. 4 C10H 15ON-12 W 0 3- 
SiO,-2 H 20 , das yon I bildet eine liarzige, nicht krystallisierbare M. Die Lóslichkeit
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der Silicowolframate von II u. III in 0,1-n. HC1 wurde bestimmt, diese u. die Pikrale 
von II u. III sind mikrophotograph. abgebildet. (Dansk Tidsskr. Farmaci 4. 30—38. 
Febr. 1930. Pharm. Lehranstalt, Abt. f. organ. Chemie.) H e r t e r .

Akop Johannissian und Elisabeth Akunian, p-ToluoLsulfosdure ais Katalysator 
bei der Darsiellung von Acetalen. p-Toluolsulfosaure hat sich' bei der Acetalisierung 
der Ketone u. Aldehyde nach Cl a is e n  ais ein Katalysator erwiesen, der den friiher 
angewandten (HCl, H 2SO.,, N H 4C1 usw.) iiberlegen ist. Gyclohexanon konnte m ittels 
Orthoameisensaureester in  Ggw. der Toluolsulfosaure m it G0°/oig. Ausbeute, A nis- 
aldehyd mit 88% Ausbeute in die Diiithylacetale umgewandelt werden. — Bei der 
Umaikylierung der Acetale konnte bei Ersatz der von Ge r h a r d t  verwendeten HCl 
durch p-Toluolsulfosaure die Ausbeute an Umalkylierungsprodd. auf iiber 80% der 
Theorie gesteigert werden; dies wurde an der Umwandlung des Cyclohexanondiathyl- 
aeetals mit Butylalkohol in  das Dibutylaeetal, mit Hexylalkohol in das Dihexyl- 
acetal usw., beobaehtet.

V e r s u c h e .  Gyclohexanoiulidtliylacelal, Cc H 10(OC2H5)2, erhalten durch kurzes 
Kochen von 1 Mol. Cyclohexanon, l 1/ i  Mol. ortlioameisensaures Athyl, 4 Moll. absol. 
A. in Ggw. kleiner Mengen 0,01%ig. p-Toluolsulfosaure in absol. A.; K p.13 75— 76°.
—  Analog werden hergestellt: Anisaldehyddiathylacetal, CH.,0■ C6H , • CH(OC2H 5)2, 
K p.14 130— 132° u. Cyclohexandiondiathylacetal-(l :4), C6H 8(OC2H 5)4. —• Cyclohexanon- 
dibutylacetal, C6H 10(OC4H 9)2, K p.J0 118— 120°. Dihexylacetal, C6H 10(OC0H 13)2; K p.g 162 
bis 164°. —  Anisaldehyddibutylacetal, C10H 29O3 =  CH30-C cH 4-CH(0C4H 9)2; K p.10 168 
bis 170°. (Buli. Univ. Etat. R. S. S. Armćnie [armen.] 1930. No. 5. 235— 44. Eriwan, 
U niv., Lab. physiol. Chem.) ScHONFELD.

Akop Johannissian und Elisabeth Akunian, Darstellung ungesattigter Ather aus 
Acetalem. (Vgl. vorst. Ref.) Einfacher ais nach CLAISEN kann die Alkoholabspaltung 
aus Acetalen u. Darst. der Alkoxycyclohexene bei Anwendung von p-Toluolsulfosaure- 
ais Katalysator erreicht werden. Es gelang so l-A thoxy-, l-B utoxy- u. l-H exoxy- 
cyclohexen-l m it Ausbeuten von 87,3, 88,8 u. 90% darzustellen. Ungesatt. Ather 
kónnen aus Acetalen auch ohne Katalysator durch langeres Erhitzen unter geringem 
tlberdruck hergestellt werden.

V e r s u c h e .  l-Athoxycyclohexen-l, C8H 140 , Bldg. durch Erhitzen von 12 g 
Cyclohexanondiathylaeetal mit 0,04 g p-Toluolsulfosaure bis zum Aufhóren der A.- 
Abspaltung. Kp.s 47— 48°; entfarbt sodaalkal. KM n04, addiert Br in  Clilf. —  l-B utoxy- 
cycloliexen-l, C10H i8O, Bldg. analog; K p.10 80— 81°. — l-Hexoxycyclohexen-l, C12H 22Ó; 
K p.7 108— 109°. —  l,4-J)iathoxycyclohexandim-l,4, C10H 16O2, erhalten durch Er
hitzen von Cyclohexandion im Luftbade bei einem Uberdruck von 60— 100 mm Hg. 
F. 80— Sl°. (Buli. Univ. Etat. R. S. S. Armćnie [armen.] 1930. No. 5. 245— 51. 
Eriwan, U niv., Lab. physiol. Chem.) ScHONFELD.

Gunther Lock, Zur Kenntnis der Cannizzarosclien lieaktion. Wie Vf. gezeigt hat 
(C. 192 9 .1. 2975), erleiden m-Oxybenzaldehyd u. einige seiner D eriw . die Ca n n iz z a r o - 
sche Rk., im Gegensatz ziun o- u. p-0xybenzaldehycl u. ihren D eriw . Auch Halogen- 
d criw . des Benzaldehyds scheinen durchweg n. disproportioniert zu werden (noch 
imveróffentlicht). Dagegen verhalten sich die Halogenderiw. des m-Oxybemzaldehyds 
sehr verschieden. DaC das 6-Bromderiv. n. disproportioniert wird, wurde schon 1. c. 
gezeigt. Ebenso verhiilt sich das 2-Chlorderiv. Dagegen wird beim 2,6-Dichlor-, 2,4,6-Tri- 
chlor- u. 2,4,6-Tribromderiv. die Aldehydgruppe glatt durch H  ersetzt u. ais H -C 0 2H  
abgespalten, welche quantitativ bestimmt wurde. Diese iiberrasehende Rk. entspricht 
der alkal. Spaltung des Chlorals in  C HC13 u. H C 02H  u. der des Propargylaldehyds in  
C2H 2 u . H -C 0 2H  u. is t offenbar auf die mehrfachc „negative“ Substitution zuriick- 
zufiihren. Diese allein geniigt jedoch nicht, denn das 4,6-Dibromderiv. erleidet wieder 
glatte Disproportionierung. Die Aldehydgruppe scheint nur dann eliminiert zu werden, 
wenn beide benaehbarten H-Atome substituiert sind.

V e r s u c h e .  (Mit W ilhelm  Hosaeus jun.) 2-Chlor-3-oxybenzaldehyd. Yor- 
selirift von H o d g s o n  u . B e a r d  (C. 1926. I. 2573) ungemigend. In Lsg. von 24,4 g 
m-Oxybenzaldehyd in 100 g Eg. ohne Kiihlung berechnete Menge mit C 02 verd. Cl 
(aus KM n04 u. HCl) geleitet. Aus 50%ig. Essigsaure, F. 139° (korr.). Ausbeute 33%- 
Mutterlauge dient zur Darst. des Trichlorderiv. —  Disproportionierung durch Er- 
wiirmen mit 50%ig. KOH auf 60—70° bis zur Lsg. Aufarbeitung wie 1. e. Erhalten: 
87% 2-Chlor-3-oxybenzylalkohol, C;H -0 2C1, Krystalle aus Toluol, F. 132° (korr.). Gibt 
m it Blciessig u. Bromwasser Ndd., mit FeCl3 blauviolette Farbung. H 2S 0 4-Lsg. rot. 
Mit CH3J u. KOH in CH3OH (Rohr, 100°, 4 Stdn.) entsteht der Methylather, C8H 30 2C1,
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aus Lg., F. 107— 108° (korr.). Neben dcm Alkohol: 96°/0 2-Chlor-3-oxybęnzoesaure, 
aus W., F. 156°. —  2,6-Dichlor-3-oxybenzaldehyd. Wie oben m it der doppelten Cl- 
Menge. Aus W., F. 140,5° (korr.). —  2,4-Dichlorphenol. Aus vorigem m it 50%ig. 
KOH bei 60— 70°, spiiter 80°, mit H 2SO., ansauern, mit NaHC03 ilbersattigen, aus- 
athern. F. 42°. Benzoat, aus A., F. 96,5°. —  2,4,6-Trichlor-3-oxybenzaldehyd. Durch 
Sattigen obiger Chlorierungsruckstande in Eg. mit Cl. Aus 50°/oig. Essigsaure, F. 113°. —  
2,4,6-Trichlorphenol. Aus vorigem mit KOH wie oben. Aus 50°/oig. Essigsaure, F. 68°. 
Benzoat, aus A., F. 73— 74°. — 4,6-Dibrom-3-oxybenzaldehyd. Durch Bromieren von  
m-0xybeii7,aldehyd in  Chlf. Aus 50°/0ig. Essigsaure, F. 139°. —  Daraus m it KOH  
wie oben: 4,G-Dibrom-3-oxybenzylalkohol, rótlieho Nadeln aus 50°/oig. Essigsaure, F. 161,5° 
(korr.). Mit FeCl3 sehwach violett. H 2S 0 4-Lsg. sehmutzigbraun, rotviolett fluores- 
cierend. Methyluther, C8H 80 2Br2, Nadeln aus CH3OH, F. 138,5— 139° (korr.). AuBer
dem: 4,6-Dibrom-3-oxybenzoesaure, aus W., F. 201°. — 2,4,G-Tribrom-3-oxybenzaldeliyd. 
Wurde nach H o d g so n  u . B e a r d  (C. 19 2 5 . IL 21) nicht erhalten, wohl aber durch 
Bromieren von m-Oxybenzaldehyd in  Eg. (W.-Bad). Aus 50%ig. Essigsaure, F. 119,5°.
—  Daraus m it KOH: 2.4,6-Tribrotnphenol, aus 50%ig. Essigsaure, F. 95°. Methyl- 
alher, aus A., F. 88°. (Monatsh. Chem. 55. 307— 15. April 1930. Wien, Techn. Hoeh- 
schule.) L indenb aum .

C. R. Hauser und M. L. Hauser, Untersuchungen iiber Chlorimine. I. o-Chlor
benzalchlorimin und Anisalchlorimin. Benzalclilorimin, C0H 5-CH: NC1, is t von L ux- 
m oore  (Journ. chem. Soc., London 69 [1896]. 191) ais sehr unbestandige Verb. be- 
schrieben worden, die selbst unterhalb 0° in HC1 u. Beir/onitril zerfallt. Durch elektro- 
negative Substituenten sollte sich die Bestandigkeit erhóhen lassen; VfŁ stellcn daher 
o-Chlor- u. p-Methoxybenzalchlorimin dar. Beide sind bestandiger ais das Benzal- 
deriv., die o-Chlorverb. is t wieder bedeutend haltbarer ais die Anisalverb. Dies ist 
wohl weniger auf konfigurative Einflusse, ais auf Natur u. Stellung der Substituenten 
zuruckzufiihren. —  Darst. der Chlorimine aus den Aldeliyden u. N H 2C1 in W. Ausbeute 
85%; man krystallisiert aus A. um. o-Chlorbenzalchlorimin, C;H 5NC12. Nadeln. F. 28 
bis 29°; zers. sich zwischen 120 u. 160° heftig in  HC1 u. o-Chlorbenzonitril. Im  NaOH- 
Exsiccator oder in Bzl.-Lsg. bestandig. Zerfallt in  A. langsam unter Bldg. von o-Chlor- 
berr/.aldehyd. —  Anisalchlorimin, C8H 8ONCl. Krystalle. F. 43— 44° (Bad 40°). Zers. 
sich beim Eintauchcn in ein auf 81— 82° erwarmtes Bad in  wenigen Sek. in  HC1, 
p-Methoxybenzonitril u. Anisaliminhydroclilorid. Zerfallt bei gewóhnlicher Temp. 
rascher ais o-Chlorbenzalchlorimin; is t auch in  Bzl.-Lsg. unbestandig. In A. entsteht 
Anisaldehyd. Red. m it Na-Amalgam liefert o-Methoxybenzylamin. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 2050— 54. Mai 1930. Durham [North Carolina], D u k e  Univ.) O sTe r Ta g .

J. V. Dubsky und M. Kura§. Beitrag zum analylischen Studium der Oximreaktionen. 
Es wird untersucht, wie sich die Farbo u. die anderen Eigg. einiger Oxim-Metallverbb. 
ilndern, wenn die Nebenvalenz des Metalls durch verschiedene Gruppen (NH, N H 2, 
NOH) abgesiittigt wird. Alle untersuchten Amidosime haben m it Kupfersalzen schwach 
griine bis dunkelgriine Salze gegeben, welche kolloidal oder schleimig bleiben. Mit

O
H2N  C C łsH-CIijCOOH

HO—Cu N  N Cu—OH

II

l T Óu N  C u + 5 H a °
v r  n i

c sh 5 -  —  -  —

o

N H S—N H -C = N  .
I

NHS—C=NH"
I! VI

II.

> N i — OH +  2 HaO

O
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Ausnahmo der Benzoxyamidoxims, geben alle 
untersucbten Oxime m it FeCl3 rote Lsgg. Das

^>pe_0 I I 4 -H  O Benzoxyamidoxim gibt eine blaue Lsg. Das einzige
2 isolierte Co-Salz leitet sich vom Co'" ab. Von den 

Ni'"-Salzen is t das rot-violette Salz mit Benzamid- 
oxim  bemerkenswert, weil solche N i” ‘-Salze selten  
wahrscheinlich Komplexsalze, bas. oder normal.

ol“-Salze(H ) betrachtet

C8H5- C = N —O 

OH X V II
sind. D ie erwahnten Salze sind
Manche Cu-Salze kónnen ais innere Komplexsalze (I) oder ais 
werden.

V e r s u e h e .  Das H ippuram idozim  gibt ein grunes, amorphes Salz mit Cu (HI) 
u. m it Co” ' ein braunes, bas. Salz, m it Co” 'Cl3 (IV). Das Oxalyldiglykokolldioxim- 
kalium gibt mit Cu ein grunes bas. Salz. Das D iozim  des Ozamdthanglykokollkalium 
gibt ein grunes Cu-Salz (I u. II). Das Semiozamaziddiozim  gibt ein heUgriines, bas. 
Cu-Salz (V). Mit N i erhalt man 2 Salze, ein grunblauea (VI) u. ein tiefgriines (VH). 
Das Ba-Salz is t'e in  normales weifies Salz (VHI), wahrend das Fe-Salz (IX) bas. u. 
rot gefarbt ist. Das H ippum itrilozim  gibt ein griinschwarzes bis schwarzes, bas. Cu- 
Salz (X). Das Ozalhydraziddiozim  gibt m it Cu ein normales dunkelgriines Salz (XI) 
u. ein grasgriines Salz mit 10 H ,0 . Das Diacetylozalylhydraziddiozim  gibt ein normales, 
grunes Cu-Salz (XH). Das weifie, krystalline Zinksalz u. das violette bis schwarze 
Fe-Salz sind bas. Das Benzamidozim  gibt ein N i‘"-Salz (XHI), das in  rotvioletten  
Nadeln krystallisiert. Mit Cu erhalt man drei Salze: Ein olivgrunes (XIV), ein schwarz- 
griines m it 5 H ,0  u. ein fast schwarzes m it 8 H ,0 . D as weLBe Pb-Salz is t wahrscheinhch 
ein „ol“-Salz (XV). Das rotbraune, mikrokrystalline Fe-Salz (XVI) ist normal. Das 
Benzozyam idozim  gibt ein blaues Fe- u. ein gelbbraunes Cu-Salz; beide sind unrein. 
D ie Benzhydrozamsaure, von der man bereits mehrere Salze kennt, gab ein bas. rot- 
braunes Fe-Salz (XVII). Im Gegensatz zu den Angaben von L o s s e n  gab die Benz- 
hydrozamsdure m it N i keine Reaktion. Das Cu-Salz ist blaugriin, amorph. (Publ. 
Fac. Sciences Univ. Masaryk 1929. Nr. 114. 41 Seiten. Briinn, Inst. f. analyt. Chem.
d. MASARYK-Univ.) Ma u t n e r .

Tadeusz W. Jezierski, Einioirkung von Schwefel auf Ketom. (Vgl. C. 1927 .1. 2999.) 
Bei Einw. von S auf Aceiophenon entsteht a.,f}-Dibenzoylathan (Diplienacyl); entfernt man 
nicht den bei der Rk. entstehenden H ,S  u. erhitzt man etwas hoher, so entstehen auch

T __p . .  " gewisse Mengen Diphetiylthiophen.
V V Benzophenon reagiert nicht m it S. —

C8Hs>C0C6H4-C C-C6H4* COC6H5 Dibenzophenonłhiophen, C30H 20O„S
'■V'" (I), erhalten dureh Einw. von S

auf p-Athylbenzophenon. Gelbe K ry-
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stalle; fast unl. in  h. A ., Aceton, wl. in h. Bzl., Toluol; F. 233— 234°. — Bei Einw. 
von S auf p-Athylacetophenon bildet sich. eine gelbe krystallin. Verb. vom F. 200—-204° 
(Zers.), enthaltend gebundenen S. —  a-Naphthylphenylketcm reagiert m it S erst bei 
270° unter Verharzung u. Zers. Samtliche Verss. wurden in N-Atmosphare ausgefuhrt. 
(Roczniki Chemii 10. 397— 99. 1930. Warschau, Teehn. Hochsch.) S c h ó n f e l d .

Leslie Alderman Elson, Charles Stanley Gibson und John Dobney Andrew 
Johnson, o- und m-Derivate von einfachen Allcylphenylketonen. Zur Herst. von D eriw . 
von Aceto-, Propio- u. n-Butyrophenonen wurden diese Verbb. nitriert u. dabei die
o- u. m-Nitroyerbb. erhalten, die sich leicht trennen liefien u. bei der Red. die ent- 
sprechenden Aminoketone lieferten. Wahrend aus den synthetisierten D eriw . im  
allgemeinen ohne Schwierigkeiten die Semiearbazone hergestellt werden konnten, 
entstand bei der Einw. yon Semicarbazid auf das o-Aminopropiophenon neben dem

Semicarbazon ein gelber Korper, aus dem 
I i C(K): N  • N : C(R) , , o-Amino-n-bulyrophenon sogar nur eine gelbe
l JnH j I  N H .I J Substanz, die beido ais Alkyl-o-aminoplienyl-

ketazine (I) identifiziert wurden.
V e r s u c h e .  D ie Nitrierung von Acetophenon lieferte ein Gemisch des o- u. 

m-Nitroisomeren, aus dem sich das m-Nitroaeetophenon beim Abkiihlen in Krystallen 
ausschied. Aus dem Filtrat nach Alkalischmachen m it Na2C03 u. NaOH das rohe
o-Nitroacetophenon, das mit A. extrahiert, m it W. gewaschen u. m it CaCl2 getrocknet 
wurde. —  m-Aminoacelophenon. BlaBgelbe Plattchen, F. 98— 99°. Semicarbazon, 
C9H )2ON4. Aus W. Prismen, F. 196° (Zers.). p-Toluolsulfonamid, CjjH150 3NS. Nadeln, 
F. 130°. —  o-Aminoacetophenon. Kp.14 130,5°, F. 20°. Semicarbazon, C9H 12ON,,. Aus 
A. Plattchen, F. 290° (Zers.). p-Toluolsulfonamid, C15H i60 3NS, hesagonale Plattchen, 
F. 148°. —  o-Bromacelophenon. Durch Diazotieren der o-Aminoverb. in  HBr. Gelbe 
FI., Kp.10 112°. Semicarbazon, C9H 10ON3Br. Aus A. Prismen, F. 177°. —  m-Brom- 
acdophenon, C8I iT0B r. BlaBgelbes Ol, K p.1(i 131°. Bei der Oxj>dation Bldg. von m-Brom- 
benzoesaure. Semicarbazon, C0H 10ON3Br. —  S-Brom-2-nilroacelophencm, C8H60 3NBr. 
Aus yorigem m it H N 0 3 unterhalb 0°. Aus A. Nadeln, F. 98°. Bei der Oxydation Bldg. 
von 5-Brom-2-nitrobenzoesaure. —  3,a>-Dibromacetoplienon, C8H 0OBr2. Durch Bro- 
mierung der m-Bromverb. in  Essigsaure. Aus Lg. Nadeln, F. 51°. Semicarbazon, 
C9H 9ON3Br2. Nadeln, F. 163— 164° (Z ers.).— m-Nilropropiophenon. Durch Nitrierung 
von Propiophenon. Gelbe Nadeln, F. 98—100°. —  m-Aminopropioplienon, CjHuON. 
BlaBgelbes 01 vom K p.15 168— 169°, das zu einer gelben M. erstarrte. F. 42°. p-Toluol
sulfonamid, Ci6H 170 3NS, F. 97°. — o-Aminopropiophenon. Durch Red. von o-Nitro- 
propiophenon mit Sn u. HC1. Gelbe Blattchen, F. 46°. Semicarbazon, CJ0H 14ON4. 
Auf die gewóhnliche Weise in  der Kiilte. Prismen, F. 190° (Zers.). p-Toluolsulfonamid, 
C16H170 3NS. Prismen. —  o-Brompropiophenon, C0H nOBr. Gelbes Ol yom Kp.12 125°. 
Semicarbazon, C10H 12ON3Br. Plattchen, j?. 182°. —  o,tx-Dibrompropiophenon, CDH sOBr2. 
Durch Bromieren des o-Bromderiv. Prismen, F. 38— 39°. —  m-Brompropioplienon, 
CgHjOBr. Aus der m-Aminoverb. F. 36°. Semicarbazon, C10H 12ON3Br. Nadeln, 
F. 180°. —  n-Bulyrophenon. Durch Einw. von n-Butyrylchlorid auf Bzl. ( + A1C13). 
F. 13°. — m-Nitrobitiyrophenon. Plattchen, F. 62— 63°. Semicarbazon, Cu H i40 3N4. 
Nadeln, F. 166— 167°. —  m-Aminobulyrophenon. F. 27— 28°. p-Toluolsulfonamid, 
Cl;H I9Ó3NS. Nadeln, F. 70°. —  o-Aminobutyrophenon, Cl0H 13ON. Plattchen, F. 45°. 
'P-Toluolsulfonamid, Cł7H 190 3NS. Rhomb. Plattchen, F. 110°. —  o-Brom-n-butyro- 
phenon, C10H 11OBr. Gelbes Ol, Kp-i6 143°. Semicarbazon, Cu H i4ON3Br. Nadeln, 
F. 172°. —  o,a.-Dibrom-n-butyrophenon, C10H 10OBr2. Aus vorigem m it Br in  Essigsaure. 
BlaBgelbes Ol, K p.10 172°. —  o,a.,a.-Tribrom-n-butyrophen(m ( ?), C]0H 0OBr3. Bei der 
Bromierung mit uberschussigem 13r (3 Moll.) Aus A. Plattchen, F. 27— 28°. —  m-Brom- 
n-bulyrophenon, C10H u OBr. BlaBgelbe FI., K p.2o 152°, F. 9— 10°. Semicarbazon, 
^nH14ON3Br. Prismen, F. 158°. —  p-Chlor-a-brom-n-butyroplienon, C10H ]0OClBr. Durch 
Behandeln von a-Brombutyrylehlorid mit Chlorbenzol in Ggw. yon A1C13 u. CS2. Aus 
A. rechtecldge Plattchen, F. 43°. —  Bei Verss. zur Herst. von p,a-Dibrom-n-butyro- 
phenon nach yorigem Verf. wurde eine FI. vom Kp.15 180° erhalten, bei der Bromierung 
von m-Brom-n-butyrophenon ein gelbes Ol yom K p.lg 180°. Beide Substanzen wurden 
beim Stehen schnell dunkel. —  n-Propyl-o-aminophenylketazin, C20H 26N 4 (nach I). 
Durch Stehenlassen eines Gemisches yon o-Aminobutyrophenon, A ., Semicarbazid- 
hydrochlorid, Na-Aeetat u. W. u. Erhitzen auf dem W.-Bad. Aus A. gelbe Nadeln, 
F. 135°. —  Athyl-o-aminophe)iylkelazin, ClgH 22N4 (nach I). Durch mehrtagiges Kochen 
von o-Aminopropiophenon, Semiearbazidhydrochlorid, Na-Acetat, A. u. W. neben dem
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Semiearbazon. Aus A. gelbo Nadeln, F. 130°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
1128— 36. Mai. London, S. E. 1., Guys Hospital Medical Scliool.) P o e t s c h .

Onik Cialtikjan, Die Reaktionsgeschwindigkeit des Benzoylperozyds mit sekundaren 
Aminem. G a m b a r ia n  (Buli. Univ. Etat. R. S. S. Armenie [armen. ] 1925. No. 1. 170) 
stellte fest, daB dio Rk.-Gesehwindigkeit mit Benzoylpcroxyd vom Diisóbulylamin  
iiber Diathylamin  zu Piperidin  ansteigt. Vf. hat diese Rk. naher untersucht, zwecks 
Ermittlung des Einflusses verschiedener Radikale auf die Beweglichkeit des typ. 
H-Atoms in  sek. Aminen. Benzoylperoxyd reagiert m it sek. Aminen olme die an N  
gebundenen Alkylgruppen irgcndwie zu beriiliren; die Rk. verlauft (in iith. Lsg.) mit 
beąuem meBbarer Geschwindigkeit bei Zimmertemp. —  Diathyl-, D ipropyl-, l iiso- 
butylamin  u. Piperidin  reagieren mit Benzoylperoxyd bimolekular nach der Rk. 
R 2NH +  C„H5COO-OOC-C6H 5 =  R 2N -0 -C 0 -C 6H s +  C8H 5-C 02H. Eine Ausnahme 
bildet Dibenzylamin, bei welchem die titrierte Alkalitat, nach starkem Abfall, wieder 
fast auf dio urspriingliche Holie ansteigt. Die Rk.-Gesehwindigkeit sinkt mit der 
Verlangerung der Radikale. An Piperidin wurde festgestellt, daB RingschluB der 
Alkyle die Rk. bedeutend (um das 15-faehe) beschleunigt. (Buli. Univ. E tat. R. S. S. 
Armenie, [armen.] 1930. No. 5. 253— 58.) S c h Ón f e l d .

J. Bougault und L. Popovici, Uber die Reduktion der Semicarbazone und '1'hio- 
semicarbazone der oi-Ketonsauren und Mercaplooxytriazine. (Vgl. C. 1929. II. 1527.) 
Die Semicarbazone der Benzylbrenzlraubensaure u. Brenztraubensdure werden durch 
Na-Amalgam —  im Einklang mit den fruheren Ergebnissen —  hvdriert zu den Senii- 
carbazinosauren CeH5■ C IL ■ GU„■ C H (C O Jt)-N II-N H -G O ■ N H V F. 172°, wl. in  k. W. 
u. A., 11. in sd . A., u. C lf3■ C H (C O Ji)■ N H -N H -C O ■ N H V F. 181°, 11. in k. W. Beide 
reduzieren wieder NESSLERs Reagens u. werden durch J  in  Sodalsg.' zum fl-Phenyl- 
propionaldeliyd- bzw. Acetaldehydsemicarbazon oxydiert. —  Die Thiosemicarbazone ver- 
halten sich ganz analog. Untersucht wurden wieder die der Phenylglyoxyl-, Phenyl- 
brenztrauben-, Benzylbrenztrauben- u. Brenztraubensdure. Dio neuen Thiosemicarbazino- 
sauren von der ałlgemeinen Formel R • CH(C02H )-N H -N H -C S-N H 2 schm. bei 168, 
198, 164 u. 145°. Die aus der Brenztraubensaure erhaltene ist wieder 11., die anderen 
wl. in W., aber 11. in sd. A. D ie Vcrbb. reduzieren ebenfalls NESSLERs Reagens u. 
werden durch J  in Sodalsg. zu den Thiosemicarbazonen der um 1 C armeren Aldehyde 
oxydiert. —  D ie iIercaplooxytriazine werden durch Na-Amalgam zu denselben Thio- 
semicarbazinosiiuren reduziert, obwohl man erwarten sollte, daB der Ring stabiler 
ist ais bei den Dioxytriazinen (vgl. 1. c.). (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1019—20. 
28/4. 1930.) ” L in d e n b a u m .

Adam Koss und Leopold Pellegrini, Synthesen der Zimtsaure aus Benzyliden- 
aceion und Synthese einiger Zimtsdurederivate. Benzaldehyd wurde im zerstreuten 
Tageslicht u. unter Bestrahlung m it einer mehrhundertkerzigen elektr. Lampe in 
Ggw. von PCl5 chloriert; es bildeten sich 50°/o C\H5CH2Cl u. 10,4°/0 CeH5CHCl2. 
Mittels wss. Cu(N03)2 wurde das Benzylchlorid zu Benzaldehyd yerseift (u. oxydiert); 
Ausbeute 33,5°/o <ier Theorie. — Benzylidenacelon, C6H 5CH: ĆH-COCH3, wurde durch 
liingeres Riihren von 450 g Aceton, 300 g W., 300 g Benzaldehyd, 17,4 g NaOH bei 
+ 8 °  horgestellt; Ausbeute 56°/0. — Zimtsaure wurde hergestellt dureh Lósen von 
75 g Benzylidenaceton in  165 g Soda +  250 g W. bei 45°, Zusatz von 220 g CaCl2 
in  250 g W. u. Erwarmen auf 60°. Ausbeute 63,5°/0 der Theorie. —  Bromslyrol wurde 
durch Zugabe von 22 g Br zu 20 g Zimtsaure in  120 g A. bei 10° hergestellt; Ausbeute 
81%- — Zimtsaureathylesłer; K p.s 157— 158°. — Cebromal, C6H 5-CHBr-CHBr-C02C2H5, 
durch Zutropfen von 18 g Br zu 20 g Zimtsiiureester in 80 g A. bei 10°. F. 74—75°; 
unl. in  W., swl. in A., 11. in  A. (Roczniki Farmacji 1928. 1— 14. Warschau, Univ., 
Pharm. Inst.) S c h Ón f e l d .

P. Lipp, Bemerkungen zur Frage der Isomerie ton Borneol und Isobomeol. Dio 
Frage, ob diese beiden Alkohole wirklich stereoisomer sind, oder ob Isobomeol (II) 
ein mit Borneol (I) strukturisomerer tert. Alkohol ist, is t immer noch nicht vóllig zu- 
gunsten der ersteren Auffassung entschieden. Besonders wichtig ist der Befutnd Sem m - 
l e r s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 774) ,wonach II beim Erhitzen m it Zn-Staub 
unter Druck neben Camphen einen gesiitt. KW -stoff C,0H iS, „Isohydrocamphen" 
(Isocamphan), liefern soli, wahrend I  bei gleicher Behandlung nicht yeriindert wird, 
aber auf einem Umwege in „Hydrocamphen“ (Camphan) iiberfuhrbar ist. S e m m l e r  
zieht daraus den SchluB, daB II ein tert. Alkohol ist. Da dieser Vers. auch jetzt nocli 
ais Argument fiir die tert. Natur von II benutzt wird (vgl. P u x e d d u , C. 1929. I. 2171), 
hat ihn Vf. (m it J. Buclikremer) einer krit. Nachprufung unterzogen. Zuniichst



1930. II. D. Or g a n is c h e  C h e m ie . 55?

zeigte sich, (laB die Rk; nur m it ganz  trockenen Reagenzien gelingt u. schon durch 
Spuren W. ycrhindert wird. Ais dann. das Rk.-Prod. zur Entfernung des Camphens 
mit KM n04 inE g, oxydiert wurde (sehr reichiiche Bldg. von Camphenilon), entzog sich 
zwar ein kleiner Teil der KW-stoffe der Oxydation, aber dieser war nicht etwa Iso- 
camphan, sondern unangegriffenes Camphen. DaB sich unter den SEMMLERschen 
Bedingungen tatsachlich nur Camphen bildet, wurde durch analyt. u. refraktometr. 
Unters. der Grenzfraktionen des Rk.-Prod. nachgewiesen. Die erhaltenen Werto (be- 
sonders die opt.) schlieBen selbst geringe Mengen eines KW-stoffes C10R'1S aus. Damib 
diirfte auch der letzte Einwand gegen die sek. Natur von II beseitigt sein. — Die Tat- 
sache, daB Spuren W. die SEMMLERsche Rk. verhindern, daB also der Zn-Staub im 
wesentlichen ais Dehydratisierungskatalysator wirkt, legto den Gedanken nahe, typ. 
derartige Kontakte in  ihrer Wrkg. auf II zu untersuchen. In der Tat liiBt sich mit 
Silicagel u. noch besser m it A120 3 oder Tierkohle derselbe Effekt crzielen. Mit A120 :! 
(gleiche Gewichtsmenge) liegt dio optimale Temp. bei 210— 215°; Ausbeuto an Camphen 
fast ąuantitatiy. Bei Tierkohle ist die Wrkg. so gut wie unabhangig von dereń Menge; 
auch m it nur 10% (220°, 1 Stde.) war die Ausbeute fast quantitativ. Gefiilltes MgCO., 
ist unwirksam. I bleibt u n te r  gleichen B edingungen  u n v e ra n d e r t,  liefert aber mit A120 ;, 
bei 250° ebenfalls Camphen, u. zwar ein fast opt.-inakt. —  Yf. gibt eine theoret. Er- 
klarung fiir das yerschiedene Verh. yon I u. II. Er halt die Ansicht yon VAVON (C. 1926.
II. 1413) u. H tiCKEL (C. 1930. I. 1127), nach welcher das OH in I  die trans-Stellung, 
in II die cis-Stellung zur Isopropylbriieke einnehmen soli, fiir nicht ausreichend be- 
griindet u. halt an den BREDTschen Raumformeln fest. —  Es wurden noch die Para- 
chorwerte des d,l-Bornyl- u. d,l-Isóbomylacelals bestimmt u. zu 463,3 u. 462,6 gefunden; 
Dieselben ermoglichen also keine Unterscheidung. (L i e b i Gs Ann. 480. 298—307. 
31/5. 1930. Aachen, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Charles W illiam  slioppee, Śymmeirische prototrope Dreilcohlenstoffsysteme.
VI. Der Einflu/3 der S-ubstitution auf tautomere. Beweglichlceit und Gleichgewicht im  
a,y-Diphenylpropensystem. (V. ygl. I n g o l d  u . S h o p p e e ,  C. 1929. I I .  987.) I n  
neueren Arbeiten iiber das hier behandelte Gebiet wurde die Orientierung bei der 
aromat. Substitution ais prakt. MaBstab fiir die polaren Wrkgg. bestimmter Gruppen 
u. damit fur das Verh. dieser Gruppen in  prototropen Systemen benutzt; es wurdo 
angenommen, daB Erschwerung der aromat. Substitution u. Erleichterung der proto
tropen Beweglichkeit parallel gehen; dies trifft aber nicht in  yollem Umfang zu. Der 
EinfluB von Substituenten ist zu gliedern in  Polarisationseffekte + . /  (durch elektronen- 
abstoBende Substituenten bewirkt) u. —J  (durch elektronenanziehende Substituenten  
bewirkt) u. in  Anderungen der Polarisierbarkeit durch tautomere Effekto +  T  (ein 
Substituent mit iiberschiissigen Elektronen bewirkt Elektronenverschiebungen u. 
Koyalenzwechsel nach dem Rk.-Ort hin) u. — T  (vice yersa fiir Substituenten mit 
Elektronenbedarf). Wahrend die aromat. Substituenten durch -\-J  u. -Ą-T beschleunigt, 
durch —J  yerzógert wird, wird die Prototropie durch —J  u. — T  beschleunigt, durch 
+•7 verzogert; der bisher angenommene Parallelismus besteht also nur, wenn T-Effekte 
strukturell unmoglich sind. —  In  dem System I: C0H 5 ■ CH2 • C(C02C2H 5) : CH-CuH.^ 
C6H5-CH: C(C02-C Ą )-C H „-C 6H.1R (II) sind die Werte von kt  +  h  der Umlagerung 
unter dem EinfluB” von NaOC,H6 fiir R  =  (CH3)2N, CH30 , J , Br, Cl <  0,05, 0,058,
0,39, 0,64, 1,02; sie gehen parallel m it den molekularen elektr. Momenten, die + 1 ,39 , 
—0,80, —1,25, — 1,51, — 1,56 X 10-18 elektrostat. Einheiten betragen; diese Zahlen 
geben direkt die GróBe yon J  an. Keine der untersuchten Gruppen bewirkt einen 
—J1-Effekt; der +  T-Effekt ist ohne Wrkg. auf die Prototropie. —  Die theoret. Dis- 
kussion iiber den EinfluB der Substituenten auf die Gleichgewichtslage laBt sich nicht 
in Kurze wiedergeben. Die gefundenen Werte enthalten eine kleine Anomalie,die 
noch nicht befriedigend erklart werden kann; Das System I s ŝ II enthalt bei R .=  
(CH3)2N (—J), 0CH3, Br, Cl (— J  + T ) ,  CH3 ( + J )  >  90, 56,5, 54,0, 50,0, 48,0% I; 
die Reihenfolge der —J  + T - Substituenten. soli te der Theorie nach umgekehrt sein.

V e r s u c h e. p-Melhylzimlsdure. Aus p-Toluylaldehyd, Malonsaure u. Pipe- 
ndin  in Pyridin. Ausbeute 7 0 % . /3-p- Tolylpropionsdure wird daraus durch R ed . 
mit 3%ig. Na-Amalgam rein erhalten; das mit H J u. P  hergestellte Praparat von
V. M u l l e r  u . R o h d e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 23 [1890]. 1898) enthalt betrachtliche 
Mengen p-Toluylsaure. —  a.-y-Methylbenzylzimtsaure, C17H 160 2 (wie II). Aus /S-p- 
tolylpropionsaurem Na, Benzaldehyd u. Acetanhydrid bei 160°. Ausbeute gering. 
Prismen aus verd. A. P. 181°. Athylester, C19H 20O2 (II, R  =  CH3). K p., 178— 180°; 
-Kp.e 197— 198°. —  a-Benzyl-p-methylzimtsavre (w ie l). Aus p-Toluylaldehyd, j?-phenyl-
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propionsaurem Na u. Acotanhydrid bei 150°. Ausbeute gering. Nadeln aus A., 
F. 200°. Gemische m it 20,8, 35,2, 47,9, 56,8, 64, 68,2, 85,1% Saure II schm. bei 
,1Ś0,0, 181,5, 175,5, 168,0, 163 (Eutektikum), 165,0, 173,5°. Alhylester (I, R  =  CH3). 
K p.7 205—207°. no22 =  1,58415. Der Verlauf der gegenseitigen Umwandlung der 
Athylester I u. II durch 1,45-n. NaOC2H 5 bei 85° wurde durch Verseifung u. therm. 
Analyse untersucht. Gleiehgewicht bei 52% II. —  p-Chlorzimtsaure. Aus p-Clilor- 
benzaldehyd, Malonsaure u. Piperidin in  Pyridin. Nadeln aus A ., F . 244— 245°. 
Gibt mit Na-Amalgam fi-p-Chlorphcnylpropionsuure, F. 122°. —  a-p-Clilorbenzyl- 
zimtsaure, C16H130 2C1 (wie II). Aus /S-p-chlorphenylpropionsaurem Na, Benzaldehyd 
u. Acetanhydrid bei 160°. Prismen aus A.', F. 194,5°. Athylester, C,SH 170 2C1 (II, 
R  =  Cl). Prismen aus Lg., F . 55°. K p.3 197°. —  p-Chlor-a.-benzylzimtsa.ure, C16H130 2C1 
(wie I). Aus /J-phenylpropionsaurem Na, p-Chlorbenzaldehyd u. Acetanhydrid bei 
160°, neben p-Chlorzimtsiiure, yon der man durch Ausschiitteln m it Sodalsg. befreit. 
Nadeln aus A ., F. 171,5°. Gemische mit 20,6, 31,6, 36,2, 42,0, 50,3, 69,7°/0 Siiure II 
schm. bei 162,5, 156,5, 153,5, 155,0, 165,0, 178,0°. Athylester, C18H 170 2C1 (I, R  =  Cl). 
Kp.„ 208°. Das Gleichgewicht der Athylester liegt bei 50%. —  a-p-Brovibenzyl- 
zimtsaure, Cł6H 130 2Br (wie II). Aus p-C6HjBr-CH2-CH2-C02Na, Benzaldehyd u. 
Acetanhydrid bei 160°. Prismen aus A., F . 200°. Athylester, C18H 170 2Br (II, R  =  Br). 
K p.j 200°. —  p-Brom-a-benzylzimisaure, C10H 13O2Br (wie I). Aus p-Brombenzaldehyd, 
C0H 5-CH2-CH2-CO2N a u. Acetanhydrid, neben p-Bromzimtsaure. Nadeln aus Athyl- 
acetat-Lg., F. 193°. Gemische mit 15,9, 35,1, 57,2, 68,0, 86,2% Saure II schm. bei 
186,0, 177,0, 178,0,. 184,0, 192,5°. Athylester, C18H 170 2Br (I, R  =  Br). K p.3 200°. 
Gleiehgewicht der Athylester bei 46,0% II. —  p-Bromzimtsaure, C9H ,0 2Br. F . 257° 
(aus absol. A .). — p-Jodbenzaldeliyd. Aus p-Jodbenzylbromid u. Cu(N03)2. F. 76°. 
Die mit Malonsaure u. Piperidin in  Pyridin entstehende p-Jodzimtsaure, C9H 70 2J 
(Nadeln aus A., F. 264° [Zers.]), wird durch H J  u. P  nur wenig angegriffen, m it Na- 
Amalgam in alkal. Lsg. bei 45° zu /3-Phenylpropionsaure reduziert; zur Darst. der 
gesuchten {S-p-Jodphenyljyropionsaure behandelt man /?-Phenylpropionsaure mit Jod- 
monochlorid in 50% ig. Essigsaure. F . 139° (aus 40%ig. Essigsaure). —  a-p-Jod- 
bcnzylzimtsćiure, C16H 130 2J  (wie II). Aus p-C6H4J-C H 2-CH2'C 02N a, C6H5- CHO u. 
Acetanhydrid bei 150—155°. Krystalle aus E g., F. 219,5°. Athylester, C18H 170 2J 
(II, R  =  J). F . 46,5° (aus Lg.). K p.2 212—214°. — p-Jod-a-benzylzimtsaure, C10H ]3O2J 
(wie I). Aus p-Jodbenzaldehyd, C0H 5CH„• CH2• C 02Na u. Acetanhydrid bei 170 bis 
180°.' Trennung yon p-Jodzimtsaure durch Sodalsg. F. 232° (aus A.). Gemische 
m it 19, 39, 47,2, 57, 61, 79,1 °/0 Saure II schm. bei 222,0, 210,5, 206,5, 201,5, 199,0, 
210,0°. Athylester, Cł8H 170 2J (I, R =  J). F . 53,5° (aus Lg.). Das Gleichgewicht der 
Athylester war infolge Nebenrkk. schwer festzustellen; es liegt bei ca. 45% II. —  p-Di- 
methylaminozimtsaure. Aus p-Dimethylaminobenzaldehyd, Malonsaure u. Piperidin 
in  Pyridin. Gelbe Tafeln aus A., F. 225° (Zers.). Red. mit Na-Amalgam gibt p-Di- 
methylaminophenylpropionsdure (Prismen aus yerd. A., F. 106°), dereń Na-Salz mit 
Benzaldehyd u. Acetanhydrid bei 160— 180° a-p-Dimethylaminobenzylzimtsaure, 
Ci8H 190 2N  (wie II) liefert. F . 146° (aus Methanol). Athylester (II, R  =  NMe2). Prismen 
aus PAe., F . 62,5°. —  p-Dimethylamino-a-benzylzimtsaure (wie I). Aus C6H 5-CH2'CH2' 
C 0 2Na, p-Dimethylaminobenzaldehyd u. Acetanhydrid bei 160— 170°. Ausbeute gering. 
Entsteht auch beim Erhitzen der Siiure II mit NaOC2H 5-Lsg. F. 232° (Zers.) (aus 
Methanol). —  Der Athylester II geht unter dem EinfluB yon NaOC2H 5 nur langsam 
in  das Isomere iiber (in 65 Stdn. ca. 4%). —  a-p-Dimethylaminobenzylzimtsaure&thyl- 
esterhydrozyathylat. Die Silberjodidyerb. des Jodids entsteht aus dem Ag-Salz der 
a-p-Dimethylaminobenzylzimtsaure u. iiberschussiger C2H 5J. C22H 280 2N J  +  AgJ. 
Tafeln, F . 155— 156°. Pikrat, C28H 30O9N4. F . 130° (aus Methanol). Beim Kochen der 
AgJ-Verb. m it AgCl in wrss. Aceton entsteht anscheinend das Betain, (CH3)2N+(C2H6) ■ 
C6H4-CH2-C(C02_ ): CH-C0H 5; amorph; gibt m it Na-Pikrat ein Natriumsalzpikrat, 
F. 270° (Zers.), mit Ozon Benzoesaure in  ąuantitatiyer Ausbeute, wiikrend das Prod. 
der Rk. m it NaOC2H5 bei der Ozonisierung nur eine Spur Benzoesaure liefert. — Verss., 
die Isomeren I u. II m it R  =  N H -C 0CH 3 oder CN darzustellen, waren erfolglos. 
p-Cyanbenzaldehyd. Aus p-Cyanbenzylbromid. F . 100°. Gibt mit C6H 5-CH2-CH2- 
C 02Na u. Acetanhydrid bei 160° fast nur p-Cyanzimtsdure, C10H 7O2N . F. 254° (aus 
Nitrobenzol). —  Kondensation yon p-Acetaminobenzaldehyd, CeH 5-ćH 2-CH2'C 02Na, 
u. Acetanhydrid bei 180— 200° gibt eine bei 267° schm. Saure, der keine Formel zu- 
geschrieben wurde. —  p-Acetaminozimtsaure. Aus p-Acetaminobenzaldehyd, Malon
saure u. Piperidin. Ausbeute 78%. Gelbe Nadeln. F. 261° (Zers.). Red. mit Na-
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Amalgam bei 40— 45° in Ggw. von C 02 gibt fi-p-Acetaminopropionsiiure, Cn j 
Krystalle mit 1 H„0 aus verd. Essigsaurc, erweiclit bei 87—88°, F. 124°. Sehjirilzt 
wasserfrei bei 143°. Das Na-Salz gibt mit Benzaldehyd u. Aeetanhydrid bei IGI)̂ 4 70” 
eine bei 233—234° sehm. Saure von unbekannter Konst. (Journ. chem. Soc., Lonrton4  ̂ ,,,
1930. 968— 85. Mai. Leeds, U niv.) Ost er tĄ^V. , '

A . W ahl und Jonica, Einflufl der Substitutionen auf den Farb ton der sulfoniertbu^  • 
Derivate des Stilbens. W a h l  (Buli. Soc. chim. Franco 29 [1903]. 345) hat gefunden, 
daB sich die Nitroaminostilbendisulfonsiiure (I, X  =  N H 2) in W. orangefarbig lóst 
u. aus dieser Lsg. Wolle ziemlich lebhaft orange fiirbt, wahrend die Dinitrosaure (X  =
N 0 2) Wolle selir heli griinlichgelb farbt. Um den EinfluB verschiedenartiger Sub- 

I  N O / • CaH3(SOsH)2- CH : OH • (S03H)2'CsH, • X 4'
I I  NH3-CaH3(S03H)-CH:CH-(S03H)Ć6H3’X  I I I  X-C0H3(SO3H)-CH:CH(SO.,H)C6H3-X 
stituenten kennen zu lernen, haben Vff. die Verbb. I mit X  =  Cl, Br, J, CN, ÓH, OCH3,
H, N H - C O H ,  N H - C O C H 3 u . NH-CO'C„H5 dargestellt. Ersatz des N H 2 durch 
Halogen u. OH verandert den Farbton nach gelb; das Br- u. J-Deriv. sind mehr orange 
ais das Cl-Deriv. D ie Acylaminoderiw. fiirben Wolle sehr rein griinlichgelb u. licht- 
echt; das Acetyl- u. Benzoylderiv. sind im Farbton dem Tartrazin vergleichbar, farben 
aber hochstens halb so stark. —  Durch Red. der Verbb. I  wurden die Verbb. II dar
gestellt, diazotiert u. teils mit /3-Napht-hol, teils mit R-Salz gekuppelt. Es ist schon
I. c. gezeigt worden, daB die Azofarbstoffe von H (X  =  N H 2) Baumwolle farben, da
gegen die von H (X  =  N 0 2) nicht. Diese Azofarbstoffe farben Wolle aus saurem 
Bade, die /3-Naphtholfarbstoffe rot, die R-Salzfarbstoffe mehr violctt. Der Farbton 
wird durch die Natur des X  nur wenig beeinfluBt. —  Wie schon friiher gefunden, kann 
die Stilbenbindung leicht oxydativ gesprengt werden. So wird I (X  =  N 0 2) durch 
KMn04 glatt zur p-Nitrobenzaldehyd-o-sulfonsaure oxydiert. Vff. haben einige Verbb.
III dargestellt u. durch ICMnO., zu den p-substituierten Benzaldehyd-o-sulfonsauren 
oxydiert. Einige der letzteren wurden mit Dimethylanilin kondensiert u. die Leuko- 
verbb. mittels PbO, zu den Triphenylmethanfarbstoffen oxydiert. Letztere lieferten 
folgende Farbtóne: bei X  =  N 0 2 ziemlich triibe griinblau, bei X  =  Cl, Br u. CN 
reiner griinlichblau, bei X  =  NH-CO-H u. NH-CO-CH, rein blau. (Compt. rend.
Acad. Sciences 190. 1198— 1200. 19/5. 1930.) L in d e n b a u m .

Frank B ell, Untersućhungen in  der Diplienylreihe. IX . Weitere Versućhe mit 
Sulfonamidem. (VIII. vgl. C. 1929. I. 60.) Die Beobachtung, daB Sulfonsaurederiw. 
des 2- u. 4-Aminodiphenyls sich hóher nitrieren lassen ais die Acetylverbb., wird weiter 
yerfolgt. Die m-Nitrobenzolsulfoderiw. des 2- u. 4-Aminodiphenyls lassen sich leicht in 
Trinitroverbb. uberfiihren. Anders verhalten sich die Sulfamidderiw. gegen Brom;
4-p-Toluolsulfamidodiphenyl gibt zunachst das 3-Bromderiv., dann das 3,4'-Dibrom- 
deriv.; 2-p-Toluolsulfamidodiphenyl liefert das 5-Bromderiv., das durch Brom nicht 
weiter verandert wird, wahrend die Nitrierung der beiden Toluolsulfoverbb. zu den
з,5-Dinitroderiw. iiuBerst leicht verlauft. Bei 4-Methoxydiphenyl ist der Unterschied 
zwischen Bromierung u. Nitrierung erheblich geringer; Bromierung gibt 60°/o 3-Brom-
и. 30°/0 4'-Brom-4-methoxydiphenyl, beide gehen bei weiterer Bromierung in 3,4'-Di- 
brom-4-methoxydiphenyl iiber. Die Absicht, auch 2-Dimethylaminodiphenyl zu unter- 
suchen, scheiterte an der Unzuganglichkeit des Ausgangsmaterials; in  2-Aminodiphenyl 
lieB sich nur 1 CH3 einfUhren. —  Einige Sulfonamide nehmen leicht eine zweite 
Arylsulfongruppe auf; mit 1 Mol. Sulfochlorid geben 3,5-Dibrom-4-aminodiphenyl,
2-Nitro-p-toluidin u. 6-Nitro-o-toluidin Disulfonamide; o-Nitroanilin u. 1,8-Dinitro-/?- 
naphthylamin Gemische von Mono- n. Disulfonamid, R-NH-SO„R' u. R -N (S 0 2-R')2 
(vgl. B e l l , C. 1930. I .  831); andere Aminę liefern Monosulfonamide, die sich mit sehr 
verschiedener Geschwindigkeit in Disulfonamide umwandeln lassen; die Verbb. (o-, m- 
u. p-) 0 2N -C 6H4-NH- S 0 2-C6H4-N 0 2 (m) reagieren glatt mit R -S 0 2C1, C6H 5-NH- S 0 2- 
C6H4-N 0 2 reagiert sehr langsam; die p-Toluolsulfonamide reagieren schwieriger ais die 
m-Nitrobenzolsulfonamide. Die in  Bisarylsulfonylverbb. uberfiihrbaren Sulfonamide 
sind acetylierbar, andererseits lassen sich o- u. m-Nitroacetanilid nicht m it Sulfo- 
chloriden umsetzen, genau wie sek. Aminę sich acetylieren lassen, wahrend man Acetyl- 
verbb. yon prim. Aminen nicht methyheren kann.

V e r s u c h e. Darst. der Arylsulfonamide u. Bisarylsulfonylaminoverbb. aus den 
Aminen oder Sulfonamiden u. den Sulfochloriden in Pyridinlsg.; man krystallisiert 
aus Eg. —  4-m-Nitrobenzolsulfamidodiphemyl, C18H 140 4N 2S. Nadeln. F. 149°. Gibt 
mit H N 03 (D. 1,5) in Eg. 3-Nitro-4-m-nitrobemzolsulfamidodiphemyl, C18H 130 6N3S (gelbe 
Prismen aus Eg., F. 170°), das m it H N 03 (D. 1,52) 3,5,4'-Trinitro-4-m-nitrobenzol-
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sulfamidodiphenyl, C18Hn O10N6S, liefert. Nadeln aus Eg., F. 199°. Verseifung mit 
H 2S 0 4 ergibt 3,5,4'- Triniiro-4-aminodiphenyl, C12H80 6N4, gelbe Nadeln aus Pyridin.
E. 282°. —  3-Ńitro-4-di-m-nilrobenzol8ulfamidodiphenyl, C2.H j0O10N4S2. Prismen.
F. 187°. —  2-m-Nitrobenzolsulfamidodiphenyl, C18H 140 4N 2S. Nadeln. F. 128°. Gibt 
m it verd. H N 03 auf dem Wasserbad 5-Nilro-2-m-niirobenzoteulfamidodiphenyl, 
C18H130 6N3S (Tiifelchen aus A., F. 150°), m it H N 03 (D. 1,5) in  Eg. bei 70° 3,5-Dinitro- 
2-m-nitrobenzolsulfamidodiphenyl, C,8H ,20 8N4S2 (Nadeln aus A., F. 148°, oder Eg.- 
lialtige Blattchen, F. ca. 145°; m it H 2S 0 4 3,5-Dinitro-2-aminodiplienyl, F. 148°); Einw. 
von unverd. H N 03 (D. 1,5) gibt 3,5,4'-Trinitro-2-m-nitrobe.nzolsulfamidodAphenyl, 
Ci8Hn O10N3S (nicht rein erhalten; gelbliches Pulver, F. 170— 175°), das 7.u 3,5,4'-Tri- 
nitro-2-aminodiphenyl (Prismen aus Pyridin, F. 239°) hydrolysiert wird. — 5-Niiro-
2-[bis-m-nilrobenzolsulfonylamino]-diphenyl, C24H16O10N4S2. Pulver. F. 222°. Gibt mit
H N 0 3 5 ,4 '(?)-Dinitro-2-\bis-m-nitrobenzol3ulfonyIamino]-diphenyl, C24H150 12N6S2,
F. 240°. Hydrolyseverss. waren erfolglos. —  4-Methoxydiphenyl gibt m it Br in Chlf. 
4'-Brom-4-methoxydiphenyl, C13Hu OBr (Tafeln aus PAe., F. 144°, wl. in PAe.), u.
3-Brom-4-methoxydip]ienyl (Nadeln, F. 79°, 11. in PAe.), die auch aus den Bromoxy- 
diphenylon durch Methylierung erhalten wurden. —  3,4'-Dibrom-4-metlioxydiphenyl, 
C13H10OBr2. Aus 3- oder 4'-Brom-4-methoxydiphenyl u. Br in Chlf. F. 134°. —  3,5-Di- 
brom-4-methpxydiphen,yl. Durch Methylierung der Oxyverb. Nadeln aus PAe. F. 87°.
— 3,5,4'-Tribrom-4-methoxydiphenyl, C13H ]9OBr3. Durch MethyHerung der Oxyverb.
Nadeln aus Bzl. F. 115°. — 3,4'-Dibrom-4-p-loluolsulfaviidodiphmyl, C19H130 2NBr2S. 
Aus 4-p-Toluolsulfamidodiphenyl oder 4'-Brom-4-p-toluolsulfamidodiplienyl u. Br in 
Chlf. bei Wasserbadtemp. Prismen aus A. F. 130°. Krystallisiert aus Chlf. in Nadeln 
m it 15,3% Chlf. (bei 100°). Daneben entsteht 3,5,4'-Tribrom-4-aminodiphenyl (F. 149°, 
Acetylverb., F. 256°). —  3,4'-Dibrom-4-[bis-p-loliu>lsulfonylamino]-dip]ienyl, C26H 210 4N- 
Br2S2. Nadeln. F. 238°. —  3,5-Dibrom-4-[bis-p-łolw)lsv,lfonylamino]-dip]ienyl. Aus
3,5-Dibrom-4-p-toluolsulfamidodiphenyl u. p-Toluolsulfochlorid in Pyridin. Nadeln 
aus Pyridin. F. 291°. —  5-Brom-2-p-ioluoteulfamidodiphmyl, CjoHjgO^BrS. Aus
2-p-Toluolsulfamidodiphenyl u. Br in Chlf, oder aus der Aminoyerb. u. p-Toluolsulfo- 
cMorid in P ^ id in . Nadeln aus A. F. 115°. — 2-Aminodiphenyl gibt m it uberschiissigem 
Dimethylsulfat u. NaOH ein uneinheitliches Prod., das mit H N 0 2 2-Nilrosomethylamino- 
diphenyl, C13H12ON2, F. 70°, liefert. —  N-p-Toluolsulfon-m-nilroacetanilid, c I6h 140 6n 2s. 
Aus p-Toluolsulfonsaure-m-nitroanilid, Acetanhydrid u. etwas H2S 0 4. Pulver aus Eg. 
F. 165°. —  N-m-Niirobenzolsulfon-m-niiroaeetanilid, C14Hn O-N3S. Aus m-Nitrobenzol- 
sulfonsaure-m-nitroanilid. F. 214°. —  m-Nitrobenizolsuljm-saure-m-nitroaniUd, C12H9- 
0 6N3S. Prismen. F. 151°. Wird durch rauchende H N 03 in  heftiger Rk. zu Polynitro- 
verbb. nitriert. —  N,N-Bis-m-nitrobmzolsulfon-m-niiroaniUn, C18H ]2O10N4S2. Pulver. 
F. 235°. Wird von rauchender H N 0 3 unverandert gel. —  N-m-Nilrobenzolsulfonyl- 
N-p-toluolsulfonyl-m-nitroanilin, C19H 150 8N3S2. Aus m-Nitrobenzolsulfochlorid u. 
p-Toluolsulfonsaure-m-nitroanilid oder aus p-Toluolsulfochlorid u. m-Nitrobenzol- 
sulfonsaure-m-nitroanilid. Nadeln. F. 207°. —  N,N-Bis-p-toluolsulfonyl-m-nitroanilin, 
C20H18O6N2S2. Tafeln. F. 180°. — m-Nitrobeiizolsulfomsaure-p-nitro-o-ioluidid,
C13H n 0 6N3S. Prismen. F. 189°. —  N,N-Bis-m-nilrobenzolsulfonyl-p-nitro-o-toluidin, 
C19H140k,N4S2. F. 201°. —  N,N-Bis-m-nitrobenzolsulfonyl-o-nitro-p-loluidin. Prismen. 
F. 215°. —  N,N-Bis-m-nitróbenzohulfonyl-o-nilro-o:toluidin. Gelbliche Nadeln. F. 193°.
—  N,N-Bis-p-łoluolsulfonylanilin, C20H 19O4N S2. Nadeln. F. 183°. (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 3 0 . 1071— 77. Mai. London, S. W. 11, Battersea Polytechnic.) Os t e r t a g .

Henry Gilman und Robert E. Brown, Die Reduktion von Benzophenon zu Benz- 
pinakon durch Magnesiumamalgam und einige Beobachtungen iiber Mag-nesiumsubchlorid. 
Von G il m a n  u . F o t h e r g il l  (C. 1930 . I. 361) war die Dissoziation von Triphenyl- 

(C6H6)2C—O (CaHs)sC—OMgX
(C6H6)2C - 0 > 1  g - i gx 2 (C6Hs)2C -O M gX

methylmagnesiumchlorid in Triphenylmethyl u. MgCl u. a. auf Grund der T atsache
• behauptet worden, daB Benzophenon zu Benzpinakon reduziert wird. Wie schon 
G o m b e r g  in  seinen bekannten Arbeiten festgestellt hat, besitzt aber das System  
Mg +  MgCl2 (d. h. MgCl) im Gegensatz zu den Systemen m it MgJ2 u. MgBr2 keine 
reduzierende Wrkg. auf aromat. ICetone, nicht einmal — wie Vff. feststellen —  bei 
35-tagigem Erhitzen auf 130°. Magnesiumamalgam (vgl. S c h l e n k  u . T h a l , Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 46  [1913]. 2847) bewirkt die fragliche Red. Moglicherweise handelt 
es sich auch bei den „Subhalogeniden“ yon G o m b e r g  einfach um die Wrkg. „akti-
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vierten“ Metalls, so daB den „Pinakolaten“ Formel I .s ta tt II zukiime. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 53. 1128— 31. Marz 1930. Ames, Iowa, U. S. A.) B e r g m a n n .

Ramart-Lucas und J. Hoch, Konfiguration der Molekule im  Baum. I. Ver- 
gleichende Stabilitat der trans- und cis-Isomeren. Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. 
Sciences ygl. C. 1930. I. 363. Experimentell is t nachzutragen: D ie Bldg. der Diphenyl- 
maleinsaureester aus den Phenylbromessigestern u. NELNa durfte wie folgt yerlaufen: 

C6H 5 ■ CHBr • C 0 2R +  KH ,Ka =
N H 3 +  CeH 5 ■ CNaBr ■ CO..R — —V  coH5 • C • C 02R — >  [C6H 5 • 6  • C 02R ]2.

Ais Nebenprodd. tretcn immer 1— 4% Diphenylbernsteinsaureester auf, welche ihre 
Bldg. einem-geringen Na-Geh. des N H 2Na verdanken; der dadurch frei werdende H  
reduziert eine entsprechende Menge Diphenylmaleinsiiureester. —  D i p h e n y l -  
m a l e i n s a u r e d e r i w .  In  ath. Suspension von 1,25 Mol. N H 2Na unter Riihren 
1 Mol. Phenylbromessigsaureathylester eintropfen, Rk. event. durch Erwarmen ein- 
leiten, dann inKaltegemisch kiihlen, schlieBlich 2 Stdn. auf ca. 30° hal ten, in Eisw. gieBen. 
Ath. Lsg. m it verd. HC1, dann NaHC03 waschen usw. Hauptfraktion von K p.j5 gegen 
220° liefert aus dem gleichen Vol. A. zuerst wenig Diphenylbemsteinsauredthylester, 
C20H 22O4, Krystalle, F. 141° (also die Mesoform), dann bei langerem Kiihlen reichlich 
Diphenylmaleinsduredthylester, C20H 20O4, Krystalle, F. 53°, schlieBlich ein nicht krystalli- 
Bierbares Ol. D ie alkal. wss. Lsg. liefert mit H.C1 u. A. wenig Diphenylmaleinsaure- 
anhydrid, C16H 10O3, Krystalle aus A., F. 158°. —  Phenylbromessigsauremethylester, 
CjIŁOjBr, K p.28 154— 155°. Aus diesem wie oben: Diplienylmaleinsduremethylester, 
C18H ls0 4. Krystalle, F. 107°. Diphenylbemsteinsduremethylester, C18H 180 4, Krystalle 
aus Chlf., F. 224°. Diphenylmaleinsaureanhydrid wurde hier nicht erhalten. tlber- 
fuhrung dieses Anhydrids in den Methylester gelang nicht glatt. —  Diphenylmalein- 
saurenitril. In  Gemisch von 1 Mol. Phenylbromacetonitril u. gleichem Vol. A. bei 
—15° unter Riihren 1,1 Mol. alkoh. KOH tropfen, Nd. schnell absaugen, m it w. W. 
waschen u. dest. Silberglanzende Nadeln aus Chlf., F. 160°. —  Red. des Diphenyl- 
maleinsaureathylesters: In  Gemisch von 1 Teil Ester (obige Fraktion Kp-i5 gegen
220°), 2 Teilen Zn-Pulver u. 5 Teilen A. unter Kiihlen HCl-Gas bis zur vófligen Lsg. 
des Zn leiten. Es entstehen die beiden isomeren Diphenylbernsteinsaureester, welche 
durch Krystallisation aus A. leicht trennbar sind, u. zwar 50— 65% von F. 141° (Meso
form) u. 10— 30% von F. 84° (Racemform). —  D i t o l y l m a l e i n s a u r e d e r i w .  
Da die Tolylbromessigester schwer rein erhaltlich sind, wurde das RElMERsche Verf. 
benutzt. Di-m-tolylmaleinsaureanhydrid, C18H u 0 3. m-Xylol zu Xylylbromid bromieren, 
dieses m it KCN in  A. umsetzen. Bldg. von m-Tolylacetonitril u. Athyl-[m-methyl- 
benzyl]-ather, C2H 5-0-C H 2-C6H 4-CH3; Trennung durch Dest. N itr il  m it Br bei 100° 
in das <x-Bromderiv. ubertuhren, dieses (Rohprod.) Yorsichtig m it alkoh. KOH ver- 
setzen, Ca. 2 Stdn. kochen, A. entfernen, wss. Lsg. vom Harz abgieBen, m it HC1 fiillen, 
in A. aufnehmen. Reinigung aus wenig A. bei — 10° u. durch Umfallen aus verd. KOH. 
Gelbe Nadeln aus A., F. 97°. —  Phenylimid, C24H I80 2N. Aus yorigem m it Anilin bei 
110°. Gelbe Nadeln, F. 144°. —  Methylester, C20H 20O4. Anhydrid in  der berechneten 
Menge KOH losen, yerdampfen, K-Salz m it CH3J u. CH3OH im Rohr auf 100° erhitzen. 
Mehrfach aus A., F. 93°. ■— Di-m-tolylbernsteinsduremethylester, C20H 22O4. Aus yorigem 
wie oben. Trennung der Isomeren mittels A. Zuerst fallen Nadeln, F. 149— 150° (aus 
A.), aus der Mutterlauge Krystalle yon F. 119— 120°. —  Di-p-tolylinalein-sdureanhydrid, 
Cj8H 140 3. Analog vom p-Xylol aus. Gelbe Nadeln, F. 168°. —  Phenylimid, C24H 190 2N, 
orangegelbe Krystalle aus A.-Chlf., F. 174— 175°. —  Methylester, CooH200 4, aus A ., 
F. 89°. —  P h o t o s y n t h e s e n .  Diphenylfumarsaureathylester, C20H 20O4. Durch 
mehrtagiges Bestrahlen des Diphenylmaleinsaureesters in  alkoh. Lsg. an der Hg-Dampf- 
lampe, bis die gekuhlte Lsg. keine Krystalle mehr ausscheidet. Prismen aus A., F. 76°. 
Daraus mit alkoh. KOH die freie Saure, C16H120 4, aus A ., F. 288— 289°. Der Ester 
liefert mit Zn u. HC1 ebenfalls die beiden isomeren Diphenylbernsteinsaureester. —  
Das alkoh. Filtrat des Esters hinterlieB ein Ol, welches mit alkoh. KOH eine gelbe, 
swl. Saure yon F. 315° lieferte. Diese wurde auch wie folgt erhalten: 1. Durch 15-tagiges 
Bestrahlen einer Suspension von Diphenylmaleinsaureanhydrid in Sodalsg. u. Fallen 
der klaren Lsg. m it HC1. 2. Durch Bestrahlen des Diphenylfumarsaureesters in A. 
u. Yerseifen des Esters von F. 89°. 3. Durch Bestrahlen der Diphenylfumarsaure in  
A. Die Saure besitzt dieselbe Zus. wie Diphenylmaleinsaureanhydrid u. is t zweifellos 
PhenylMoncarbonsdure, C16H 100 3. Das K-Salz, wl. in uberschiissiger KOH, liefert 
mit C2HsBr in A. (Rohr, 100°, 6 Stdn.) den Athylester, C13H u 0 3, F. 91°, ident. m it
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obigem Ester 89°.— Analog wurden erhalten: Di-m-lolylfumarsauremdhylcster, C20H20O4, 
Krystalle, E. 114— 115°, m eist wl. — m-Tolylmdhyljmdoncarbonsaure, ClsH 140 3, gelb, 
krystallin., F. 325° (bloc), swl. —  Di-p-tolylfumarsdureniethylester, C20H20O4, Krystalle, 
F. 150°, meist wl. —  Absorptionskurven aller beschriebenen Verbb. im Original. (Ann. 
Chim. [10] 13. 385— 422. April 1930.) L in denbaum .

W. M. Rodionow und W. E. W wedenski, Neue Methoden zur Darstellung von
M ethylderwaim des a- und fi-Naphlhylamins. Die Ergebnisse der Methylierung von
a-Naphthylamin  mit p-Toluolsulfosauremethylesler sind bereits friiher mitgeteilt worden
(vgl. C. 1929 . I. 1939. 1940). In  ahnlicher Weise laBt sich fi-Naphthylamin methylieren.
Durch Erhitzen von 33 g p-Toluolsulfosauremethylester u. 25 g /?-Naphthylamin erhalt
man 13,5 g jS-Naphthylaminsulfat, 7 g  Dimethyl-fi-naphthylamin u. 13 g (durch Acety-
lioren des rohen Rk.-Prod. gebildetcn) Acetyherb. des Mono>nethyl-[l-naphthylamins. —
Zwecks Darst. von Dimelhyl-p-naphthylamin werden 50 Teile /?-Naphthylamin u.
150 Teile p-Toluolsulfosauremethylester auf dem ólbade erhitzt (Ausbputc 80%);
Kp.jo 155— 156°. Mcthyl-p-toluolsulfonat, C j ^ :N(CH3)3'0 S 0 2-C6H4CH3, aus den
Komponenten bei 160°; F. 241— 242°, aus A.; 11. in  W. u. A., unl. in A. Jodmethylat,
Cł3H 16N J, aus dem Methyl-p-toluolsulfonat m it konz. KJ-Lsg., F. 189— 190°; wl. in
k. W. u. A. —  4,8 g techn. Morphin wurden in  einer Lsg. von 7,1 g Dimethyl-/?-
naphthylaminmethyl-p-toluolsulfonat in NaOC2H 5 eingetragen u. nach Verdampfen
des A., Erhitzen auf 110° u. Ansauern mit Essigsaure mittels W.-Dampf vom Dimethyl-
uaphthylamin befreit. Der Riickstand enthielt 1,8 g Morphin u. 2,1 g  Kodein. —

N(CH8), i___
S 03Na II

0 2N ^  ^>N : N<^
'AzofarbsloffI, erhalten durch Kuppeln von 10 g diazotierter Sulfanilsiiure mit Dimethyl- 
a-naphtliylamin in HC1. Farbt Wolle in saurem Bade hellrot; wird durch Alkali rot, 
durch Sauren violett. —  Farbsloff II, analog aus Dimcthyl-/J-naphthylamin u. diazo
tierter p-Nitranilin-o-sulfosaure. Filrbt Wolle in  saurem Bade yiolett. (Journ. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 11— 16. Jan. 1930.) ScHONF.

Fritz Mayer und Heinrich Giinther, Ober 2,7-Dimethylanthrachinon. Bei 
der Kondonsation von /^-Methjdphthalsaure mit Toluol entstehen die boiden erwarteten 
Sauren I  u. II nebeneinander. Es gelingt leicht, das durch RingschluB daraus gebildete 
Gemisch von 2,6- u. 2,7-Dimethylanthrachinon zu trennen. —  Verss. zur Gewinnung 
von /?-Methylphthalsaure durch Oxydation von Methylnaphthalinen mit Ozon fiihrten 
nicht zum Ziel. —  fi-Methylnaphthalin gibt nur Phthalsaure, 2,6- u. 2,7-Dimethyl- 
naplithalin liefern die Saure nur in geringen Mengen, dagegen gelang eine vom 1-Methyl-
3-nitro-4-aminobenzol ausgehende Darstellungsweise.

CO

■ »“C C - O
co

V e r s u c h e. 3-Nitro-4-tolunitril, Bldg. aus 3-Nitro-4-toluidin (1 Mol.), mit konz. 
HC1 u. W. bei Zimmertemp. +  N itrit in W. bei 10— 20° diazotiert u. Behandlung bei 
30— 40° m it Kupfercyamirlsg. —  Das N itril gibt in sd. W. +  Eg. mit Eisenfeile nach 
Verseifung mit KOH l-Metliyl-3-aminobenzol-4-carbonsdure. —  Ihr Melhylester gibt in 
W. +  H 2S 0 4 m it N itrit u. Behandlung der Diazolsg. bei 30— 40° mit Kupfercyaniirlsg.
l-Methyl-3-cyanbenzol-4-carbonsduremelhylester; Kp. 284—290°; F. 68°. —  Gibt mit 
15%ig. KOH fi-MethylphIhakdu> e. —  Gibt bei 165° im Ólbad das /3-Melhylphthal- 
sdureanhydrid, aus CH3OH, F. 92°. —  Das Anhydrid wird mit Toluol bei 40— 50° 
durch A1C13 kondensiert, das Sauregemiseh (I +  II) durch wiederholtes Lcsen in Soda
lsg. 1: 10 u. Ausfiillen m it HC1 gereinigt u. durch w. konz. H2S 0 4 in 2,6- +  2,7-Di- 
melhylanihrachinon ubergefiihrt. Trennung erfolgt durch 96%ig. A  oder sd. PAe. —
2,6-Dimethylanthraehinon, Ci6H 120 2, l. in li., unl. in k. 96%ig. A ;  unl. in sd. PAe. 
(Kp. 60°); gelbe Nadeln aus Bzl. F. 236—237°. —  2,7-Dimethylanthrachinon, C16H ]30 2,
1. in k. 96%ig. A. u. li. PAe.; gelbe Nadeln, aus Lg., F. 162°. —  2 ,6 -D im eth y lan th ra - 
chinon gibt m it Sn u. sd. Eg. +  konz. HC1 2,6-Dimethylanthron C16H mO; blaBgelbe 
Blattchen, aus Lg., F. 149°. —  2,7-Dimethylanthron, C16H 140 ;  fast farblose Blattchen
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aus CH3OH, F. 171° (weich bei 164°). — 2,7-Dimethylanłhracen, C,6H i4, Bldg. aus
2.7-Dimethylanthrachinon mit Zn-Staub, NH3 u. W. auf dem W.-Bade; Blattchen, 
aus Bzl., F. 231— 232°; gibt dureh Sublimation blau fluorescierende, farblose Bliittchen.
— Anlhacliinon-2,7-dicarbonsaure, C10HeO6, Bldg. aus 2,7-Dimethylanthrachinon 
mit H N 03 (D. 1,10) unter Druck bei 155°; schwach gelbe Nadeln, aus Chinolin F. ober- 
halb 360°; das Na-Salz ist sil. in W. im Gegensatz zu dem der 2,6-Dicarbonsaure. —
1.8-Dinitro-2,7-dimelhylanthraehinon, C10H 10O,5N 2, Bldg. aus 2,7-Dimethylanthra
chinon in  Monohydrat +  Milchsiiure mit 30% H N 0 3-Geh. bei Eiskiihlung; zur Ent- 
fernung von event. gebildeten Isomeren wird mit 3 Tin. Na-Bisulfit u. 50 Tin. W. 
am RuckfluCkuhler erhitzt; schwach gelbe Nadeln aus Nitrobzl., F. oberhalb 360°. —
1.8-Diamino-2,7-dimelhylanthrachincm, C10H 14O2N 2, aus 1,8-Dinitro- 2,7-dimethylanthra-
chinon in etwas A. +  Na-Sulfidlsg. auf dem W.-Bade; rote Nadeln aus Nitrobzl. u. 
nach Sublimation im Hocłmikuum, F. 271°. ■— Dibenzoylderiv., F. 269°. —  D ianil 
des Anthrachinwi-2,6-dialdehyds, C28H 180 2N 2, Bldg. aus 2,6-Dimethylanthraehinon 
mit Anilin u. W.-freiem K 2C03 in  Nitrobzl. bei Siedetemp.; gelbe Nadeln, aus Toluol, 
F. 247°; Lsg. in konz. H 2S 0 4 gelb; die Kupę ist oliv gefarbt. —  Anthraehinon-2,6- 
dialdehyd, C10H gO4, Bldg. auś dem Dianil in sd. Eg. -|- konz. HCl; gelbe Nadeln, aus 
Eg., F. 281°; Lsg. in konz. H 2S 0 4 gelb; die Kupę ist griin gefarbt. —  Phenylhydrazon 
violettrote Nadeln. —  Dianil des l,8-Diaminoanlhrachinon-2,7-dialdehyds, C2RH 2n0 2N 4, 
Bldg. aus l,8-Diamino-2,7-dimethylanthrachinon +  Anilin in Nitrobzl. +  K 2C03 am 
Ruckfluflkiihler; blaurote Nadeln, aus Bzl., F. 214°; Lósungsfarbc in H 2S 0 4 gelb; 
die Kiipe ist blau gefarbt. —  l,8-Diaminoanthrachinon-2,7-dialdehyd, Ci0H 10O.,N2, 
Bldg. aus dem Dianil mit sd. Eg. +  konz. HCl; blaurote Nadeln, aus Nitrobzl., F. iiber 
300°; Lsg. in H 2S 0 4 gelbbraune Earbung; seine Kupę is t blau. —  Phenylhydrazon 
violettrote Nadeln. —  ji-Metliylphthalsdureanhydrid gibt mit Brenzcatechin bei 160° 
in einer Schmelze von A1C13 -f- NaCl das 2-Methyl-5,6- oder -7,8-dioxyanthrachinon; 
orangerote Nadeln, aus Eg., F. 217°; Lsg. in N H 3 kirschrot in H 2S 0 4 blutrot, in  
Alkali yiolett. Daneben entsteht 2-Mctliyl-6,7-dioxyanthrachinon; gelbe Nadeln, aus 
Eg., F. 330—340°; schwarzt sich beim Śchmelzen; Lsg. in N H 3 violett, in H2S 0 4 
kirschrot in Alkali griinblau. —  Mit Resorcin entsteht analog 2-Methyl-6,8-dioxy- 
anthrachinon, C15H 10O.j; gelbe Nadeln aus Eg., F. 297°; Lsg. in H 2S 0 4 blutrot, in  
Alkali u. in NH3 kirschrot. —  Mit Hydrochinon entsteht analog 2-Metliyl-5,8-dioxy- 
anłliraeJiinon, rote Nadeln, aus Eg., F. 175°. —  Dieses gibt m it Eg. u. Bleitetraacetat 
u. Erwarmen des so erhaltenen Dichinons m it Essigsaureanliydrid u. konz. H2S 0 4 
2-Methyl-5,6,8-triacelyllrioxyanthrachinon, C21H 160 8; gelbe, rechteckige Krystalle, 
aus Eg., F. 196— 197° (weich bei 191°). —  Gibt m it w. konz. H 2S 0 4 2-Methyl-5,6,8- 
trioxyanthrachinon, C]5H 10O5; rote Nadeln, aus Nitrobzl;, F. 243°; Lsg. in konz. 
H2S 04 rosarot, in N H 3 u. Alkali blutrot. Entsteht auch dureh unmittelbare Kon- 
densation von a-Methylphthalsiiureanhydrid mit Oxyhydrocliinon. —  Die Trioxy- 
verb. gibt in konz. NH3, W. +  A. mit Na-Hydrosulfit das 2-Melhyl-6,8-dioxyanthra- 
chinon, C15H i0O4; ident. mit dem aus Resorcin erhaltenen Prod. (B er. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 1455— 64. Juni 1930. Frankfurt a. M.) B u s c h .

Fritz Mayer, E. Fleckenstein und H. Giinther, Studien in der Benzanthron- 
reihe. (Ygl. M a y e r  u . S i e g l i t z ,  C. 1922. III. 612.) Die fruher beschriebenen Ketone, 
das l-Methyl-4-benzoylnaphthalin u. das 2-Methyl-l-benzoylnaphtlialin, geben beide 
mit A1C13 bei 140° dasselbe 2-Methylbenzanihron (III); das gleiche Prod. entsteht aus 
2-Methylantlirachinon in 82%ig. H 2S 0 4, Anilinsulfat u. Glycerin bei 120°. Danach 
wandert die CH3-Gruppe im 2-Methyi-l-benzoylnaphthalin bei der Verbackung in 
die entsprechende Stellung. In allen Śchmelzen scheinen noch Stellungsisomere vor- 
handen zu sein. —  l-Methyl-4-benzoylnaphthalin, Kp.20 245— 250°; F. 68— 70°. —
2-Methyl-l-benzoylnaphtlialin, K p.]5 240— 245° (nicht 140—145°, wie C. 1923. I. 249 
irrtiimlich angegeben); F. 68— 70°. —  2-Methylbenzanthron, gelbgrunes Pulver, dureh 
Zerreiben m it Aceton, aus Bzl., F. 197— 198°, lafit sich zu einem Kiipenfarbstoff 
verschmelzen. —  Gibt in konz. H 2S 0 4 m it K iln 0 4 bei 60— 70° 2-Methylanthrachinon-
1-carbonsaure, C,6H i0O4, bronzefarbene Blattchen, aus Eg., F. 268°. —  Gibt im Rohr 
mit H N 03 (D. 1,1) bei 190° Anthrachinon-l,2-dicarbonsdure, C]0HsO0. —  1-Cyan-
2-methylanthrachinon, C16H90 2N, Bldg. aus l-Amino-2-methylanthrachinon in konz. 
H2S 04 beim Diazotieren mit N aN 02 u. Behandlung des Diazoniumsalzes mit CuS04 
u. KCN bei 40— 50°; schwach rotlich gefarbte Nadeln, aus Eg., F. 270°; 1. in konz. 
H2S04 mit gelbroter Farbę. —  Gibt mit sd. 80%ig. H 2S 0 4 die obige 2-Methylanthra- 
chinon-l-carbonsaurc. —  Verb. HI sollte wegen Besetzung der Peristellung mit der
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CH3-Gruppe bei Verschmelzung nach den fiir die Darst. von Dibenzanthronfarbstoffen 
giiltigen Methoden keinen Farbstoff bilden; es entsteht aber bei hóherer Temp. (vgl.
D. R. P. 200 335) ein Farbstoff; die Ausfiirbungen sind etwas róter ais diejenigen 
des Dibenzanthrons. —  D ie von S c h o l l  (L ie b ig s  Ann. 3 9 4  [1912]. 146) aus o- u. 
m-Toluylsaurechlorid u. Naphthalin gewonnenen Methylbenzanthrone erwiesen sich 
ais ident. u. entsprachen der Formel VI, so dafi auch hier eine CH3-Wanderung statt- 
gefunden hat. Der aus dem angeblichen 5-Methylbenzanthron entstehende, von  
Sc h o l l  ais 5,5'-Dimdliylviolanthron bezeiclinete Dibenzanthronfarbstoff diirfte aus der 
Literatur zu streichen sein. —  Das aus p-Toluylsaurechlorid u. Naphthalin erhaltene 
Methylbenzanthron entspricht anscheinend Formel V II .—  o-Tohiylsauiechlorid, Kp.12 
99— i00°. —  l-2'-Mdliylbenzoylnaphllmlin, Kp.20 250— 255°. —  6-Methylbenzanthron, 
rotbraunes Pulver, aus Bzl., F. 167— 168°. — l,3'-Mdliylbenizoylnaplilhalin, F. 169°.
—  Die von SCHOLL ais verschiedcn angesehenen Prodd. der Kalischmelze sind auch 
ident., anscheinend 6,6'-I)imelhyhiolanthron. ■— 7-Mdhylbenzanthron, aus 1,4'-Methyl- 
benzoylnaphthalin; F. 158— 159°. —  Gibt bei der Osydation eine 2-Mdhylanthrachinon-
S-carbonsaurc, CloH 10O4 ( ?); F. 312— 314°; gelbe Nadeln, aus Eg. —  Eine Nach- 
bearbeitung der Vorschrift von B u t e s c u  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 6  [1913]. 213) 
orgab bei der Oxydation yon Melhylaceanthrenchinon im Gegensatz zu seinen Angaben 
eine 2-Metliylanthrachinon-l-carbonsdure, C16H 10O4; F. 268°. —  Weiter wurde die

Ein w. von Toluylsaureehloriden auf 
Methylnaphthaline untersucht. Die 

8I r  | ' ' l  l i ' " ' ' ]  aus ^en K etonen erhaltenen Di-
| | | I J | [  | methylbenzanthrone stellen auch

hier nur das der Isolierung zu- 
gangliche Isomere dar. Fur die 
Kondensationsprodd. aus o-Toluyl- 
saurechlorid u. den beiden Methyl- 
naphthalinen konnten keine ver- 
■n-ertbaren Ergebnisse erhalten wer
den. —  4,3'-Melhylbenzoyl-l-methyl- 

naphthalin, C19H ](!0 , aus m-Toluylsaurechlorid u. 1-Methylnaphthalin; Kp.20 240—245°; 
viscoses gelbes Ol. —  Gibt mit A1C13 bei 135— 140° 2,6-DimeJ.hylbmzantliron, Cjn H 14q; 
aus Bzl., F. 158°. —  l,3'-Methylbenzoyl-2-7nethylnapht]ialin, & 0H J0O, aus m-Toluyl
saurechlorid u. 2-Methylnaphthalin; Ivp.20 240—245°; gelbes 01; farblose Stabchen, 
aus Lg., F. 104— 105°. Gibt auch das 2,6-Dimethylbenzanthron. —  2,6-Dimetliyl- 
antlirachiiwn gibt m it Anilinsulfat, 82%ig. H 2S 0 4 u. Glycerin bei 120° ebenfalls
2,6-Dimethylbenzanthron. —  4,4'-Melhylbmzoyl-l-mdhylnaphthalin, C19H 160 , aus 
p-Toluylsaureclilorid u. 1-Methylnaphthalin; Kp.20 250— 255°; F. 58— 59° (aus PAe.).
—  Gibt mit A1C13 2,7-Dimethyibenzanthron, C1?H 140 ;  gelbe Nadeln, aus Lg., F. 168°.
—  2,7-Dimethylanthrachinon (vgl. vorst. Arbeit) gibt, ^ ie  die 2,6-Verb., anscheinend 
das 3,6-Dimethylbenzanthron, C,„Hn O; gelbe Nadeln, aus Lg., F. 158°. —  1,4'-Methyl- 
benzoyl-2-melhylnaphthalin, C ,,H ]60 , aus p-Toluylsaurechlorid u. 2-Methylnaphthalin; 
farblose Stabchen, aus Lg., F. 105— 106°. —  Gibt zwei verschiedene Dimethylbenz- 
anthrone vom F. 144°u. F. 192°; sie lassen sich durch Lg. (das vom F. 144°istleichterl.) 
trennen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1464— 72. Juni 1930. Frankfurt a. M.) BUSCH.

James W ilfred Cook, Pólycyclisćhe aromatisclic Kohlenicasserstoffe. I . 1- und
2-Phenylanthracen und Derivate des 1,2-Bmzanthraccns. Die krebserrcgenden Eigg. 
ton Teeren u. Mineralolen werden wahrseheinlich durch einen hochsd. aromat. KW-stoff 
erzeugt; es wurden deshalb Verss. zur Herst. von krebserregenden Stoffen von be- 
kannter Struktur unternommen. D ie Verss. iiber die krebserregenden Wrkgg. 
(E. L. K e n n a w a y ) werden anderweitig veroffentlicht. —  Von deń drei moglichen 
Phenylanthracenen ist bis jetzt nur das 9-Deriv. bekannt; Vf. erhielt das 1-Deriv. durch 
Pyrolyse von 2-o-Toluoyldiphenyl, das 2-Deriv. durch Red. von 2-Phenyl-9-anthron. — 
Di-o-tolylkdon kondensiert sich bei langem Kochen; das Prod. is t aber Anthracen u. 
nicht das erwartete 1-Methylanthracen; es erseheint deshalb notwendig, auf solchen 
u. ahnhchen Wegen dargestellte 1-Alkylanthraeene genauer zu untersuchen. Z. B. haben
H. M e y e r  u . B e r n h a u e r  (C. 193Ó. I. 354) einen durch Dest. von Benzyl-o-xylol 
erhaltenen KW -stoff (F. 199°) ais 1-Mdhylanthracen aufgefaBt, fiir das in der Literatur 
F. 86° angegeben wird. —  6-Phenyl-l,2-benzanthracen (I) entsteht durch Pyrolyse von 
-l-p-Phenylbenzoyl-2-methylnaphthalin. —  B a r n e t t  u . M a t t h e w s  (C. 1925- II- 
562) haben 1,2-Benzanthrachinon reduziert u. das Anthrongemisch benzoyliert; die
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Benzanthranylbenzoate vom F. 171° u. 202—203° wurden ais 9- u. 10-Deriv. angeselien; 
indessen ergibt sich aus der Benzoylierung der isolierten Benzantlirone, daB diese 
Konstst. zu vertauschen sind. 1,2-Benzanthron-(10) reagiert mit C6H5 • CH2MgCl in  
n. Weise; das Rk.-Prod. gibt bei der Abspaltung von W. 10-Benzyl-l,2-benzanthracen, 
das auch beim Erhitzen von 1,2-Benzanthracen m it Benzylchlorid u. Zn-Staub in CS2 
in geringer Menge entsteht. Einw. von CH3MgJ auf 1,2-Benzanthron-(10) u. von C0H5- 
CH2MgCl auf l,2-Benzanthron-(9) liefert nur harzige Prodd. Einw. von Benzylchlorid +  
KOH auf die beiden Benzanthrone oder auf das Prod. der Red. von 1,2-Benzanthra- 
chinon m it N a2S20 4 gibt harzige Prodd., in letzterem Falle auch etwas Benzyloxybenz- 
anthraeen. —  Acenaphlhańtnracen (II) wurde aus 3-Acenaphthylphenylmethan-2'- 
carbonsaure durch Behandlung m it ZnCI2 u. Red. des entstandenen Acenaphthanthrons 
erhalten; aus dem Anthron u. Cj,H5• CH2MgCl entstand iiber ein Dihydroanthranol 
das Benzylderiv. von II. Ein Vers., Acenaphthylen m it Plithalsaureanhydrid zu konden- 
sieren, lieferte infolge der Wrkg. des A1C13 das Polyacenaphthenylen von D z ie w o ń sk i
u. L e y k o  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914], 1685). —  Das 3,4-BenzpJicnanthren von  
W e itz e n b o c k  u . L ieb  (Monatsh. Chem. 33 [1912]. 654) kann auch 1,2-Benzanthracen 
gewesen sein.

V e r s u c h e .  2-Joddiphenyl. Aus diazotiertem 2-Aminodiphenyl u. KJ. Zahe 
El. Kp.3_ , 140°. — Daraus mit Mg u. o-Toluylsaureelilorid 2-o-Toluoyldiphenyl, ^20^180. 
Krystalie aus PAe. E. 66— 67°. K p.3_, 190— 192°. Lsg. in  H 2S 0 4 gelb. Liefert bei 
772-std. Kochen 1-Phenylanihracen, C20H ,4. GelbHche Prismen. F. 110— 112°. LI. 
in  den ublichen Losungsmm. —  2-Phenylantnracen. Durch Red. von 2-Phenyl-9-antliron 
mit Zinkstaub (m it Cu aktiviert) u. 2-n. Na OH. Gelbliche Blattchen aus Athylacetat. 
F. 207— 207,5°. Meist wl. —  Di-o-lolylketon, C16H]40 . Aus o-Tolyl-MgBr u. o-Toluyl- 
saurechlorid. Nad ein aus Methanol. E. 64— 67°. Kp. 307— 308°. Bei 24-std. Kochen 
entsteht reines Anthracen. — l-p-Phenylbenzoyl-2-methylnaphthalin, C24H 180 . Aus 
p-Phenylbenzoylchlorid, 2-Methylnaphthalin u. A1C13 in CS2. Nadeln aus Methanol. 
P. 109— 110°. Kp.4_6 265°. Lsg. in H2S 0 4 kirschrot. Gibt bei Y2-std. Kochen 0-Phcnyl-
1,2-benzanlhracen, C24H i6 (I), gelbliche Blattchen, E. 240— 241°; Lsg. in H 2S 0 4 carminrot 
mit gelblichgriiner Eiuorescenz, beim Erwarmen purpurn, dann blau. Dieselben Earbrkk. 
zeigen 1,2-Benzanthracen u. seine KW -stoffderiw . auBer dem 9,10-Diphenylderiv. —  p- 
Phenylbenzoesaure. Wird in  guter Ausbeute durch Oxydation von 4-Acetyldiphenyl mit 
sd. alkal. KAln04-Lsg. erhalten. — 3-Methyl-l,2-benzanlhracen, C10Hj4. Aus 3-Methyl-l,2- 
benzanthrachinon durch Red. m it Zinkstaub u. konz. wss. N H 3; die Rk. verlauft lang- 
sam u. unvol!standig. Fast farblose Tafeln aus Bzl.-PAe. F. 153— 154°. —  1,2-Benz- 
anthron-(lO). Aus a-Naphthylphenylmethan-2'-carbonsaure, CI0H , • CH2• C6H 4 • C 02H
u. ZnCl2 bei 180°; konz. H 2S 0 4 bewirkt starkę Oxydation u. Sulfonierung. Wurde nicht 
rein erhalten; gibt mit Benzoesaureanhydrid u. Pyridin bei 100° 1,2-Benzantliranyl-(IO)- 
bcnzoat, F. 171— 172°, m it Acetanhydrid u. Pyridin l,2-Benzanthranyl-(10)-acelal, 
C2oHi402, strohgelbe Nadeln aus Bzl.-A., F. 156°; die triibe Schmelzc wird bei 163° 
klar. — 10-0xy-10-bmzyl-9,10-dihydro-l,2-benzanthracen, C25H 20O. Aus 1,2-Benz- 
anthron-(lO) u. CsH 5-CH2-MgCl. Krystallpulver aus Bzl.-PAe. F. 153— 153,5°. Gibt 
in sd. A. mit etwas HCl 10-Benzyl-l,2-benzanthraem, C25H18, das in  geringer Mengo 
auch aus 1,2-Benzanthracen, Benzylchlorid u. Zinkstaub in CS2 entsteht. Gelblieho 
Blattchen aus Bzl. F. 195— 196°. Fluoresciert in  Lsg. stark. —  l,2-Benzanthron-{9). 
Aus 1,2-Benzanthrachinon u. Al-Pulver in  konz. H 2S 0 4.'N ic h t  rein erhalten; braunes 
Pulver aus Chlf., auBerst U. in Chlf. Gibt m it Benzoesaureanhydrid in Pyridin 1,2-Benz- 
finlhranyl-(9)-benzoat, F. 201— 202°. —  10-Benzyloxy-l,2-benzanthracen, C2,H 180  ( ?). 
In geringer Menge aus 1,2-Benzanthrachinon durch Red. m it alkal. Na2S20 4-Lsg. u. 
Behandlung mit Benzylchlorid. Nadeln aus Bzl.-A. F. 178— 179°. D ie Lsgg. fluores- 
cieren. Alkoh. Alkali gibt keine Anthranolfarbe. — Acemaphthanlhron (IH). Acenaph- 
thoyl-(3)-benzoesaure wird m it Zn u. NaOH zu 3-o-Carboxybenzylacenaphthen redu- 
ziert (vgl. L o r r im a n , C. 1925. II. 31) u. diese mit ZnCl2 erhitzt. Krystallisiert schleeht; 
gibt mit Acetanhydrid -f- Pyridin Acenaphtlianthranylacetal, C22H 160 2, strohgelbe 
Nadeln aus Xylol, F. 229— 230°. — Acenaphthanthracen, C20H14 (II). Aus EU durch
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Kochen m it Zinkstaub u. NaOH. Gelbe Tafeln aus Bzl. F. 1929. Gibt mit H..SO, die 
Farbrk. der Benzanthracene. —  10-Benzylacenaphthanthracen, C27H20. Aus III durch 
Umsetzung mit C„H5-CH2-MgCl u. Kj-ystallisieren des Rk.-Prod. aus Eg. Gelbliche 
Nadeln aus Essigester. F. 199—200°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1087— 95. Mai. 
London S. W. 3, Cancer Hospital Research Inst.) OsTERTAG.

E . D . V enus-D anilow a, Die Umwandlungen des asymmctrisclien Dicyclohexyl- 
alhylenoxyds. Das nach P r il e s c h a e f f  aus asymm. Dicyclohexylathylen synthetisierto 
asymm. Dicydohexylathylenoxyd lagert sich bei 40 Min. langem Erwarmen auf 140— 160° 
m it einem in 60% H,SO, getriinkten Stiickchen Bimsstein in Dicydohexylacdaldehyd 
um, bei der Einw. konz. ILSO., in der Kaltc entsteht das entsprechende Keton.

CH g°g”>CH-C<g
n  u u > C ------ CH, 11 •

A  c 0i i 11- cit2-c o -c0h 11
V e r s u c h e. Aus Dicyclohexylcarbinol durch Oxydation mit K 2Cr20 ,  in H 2S 0 4 

Dicyclohexylketon, C13H 220 , Kp.14 148— 148,5°, K p.,. 150°, Oxim, F. 154— 155°, Semi- 
carbazon, F. 195° (Zers.), u. hieraus mit CH3-MgJ Methyldicydoliexylcarbinol, Ci.)H260 , 
krystallisiert ais Monohydrat, F. 46°, wasserfrei Kp,12 156°. Das Carbinol liefert mit 
Oxalsaurc erhitzt asymm. Dicyclohexyldthylen, ChlH2i, K p.,8 140°, (Z204 =  0,9054, nD =
1,494 66, u. dieses mit Benzoepersaure in Chlf. das asymm. Dicydohexyldthylenoxyd, 
Cu H 210 . Kp.17 152— 152,5°, rf20., =  0,9588, no =  1,491 71. (Journ. Russ. phys.-
chem. Ges. [russ.] 61. 1479—84. 1929.) T a u b e .

W . I. Oborin, Darstcllung von Furfurol. Dio Furfurolbcst. kann, falls es nicht auf 
besondere Gonauigkeit ankommt, nach der bromometr: Methode ausgefiihrt werden. 
Fiir genauere Unterss. empfiehlt es sich, neben dieser Methode, die den ungefahren 
Geh. an Furfurol ergibt, dio Best. durch Fiillung mit Digitonin zu wiederholen, unter 
Anwendung eines doppelten Digitoniniiberschusses. Fiir dio Furfurolgewinnung 
empfiehlt Vf. das Rohmaterial mit HC1 zu d est.; einige Pflanzenmaterialien, wie 
Stroh, Nufischalen, ergeben hohere Furfurolausbeutcn u. eignen sich fiir die Furfurol
gewinnung. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. No. 2. 231 
bis 240. 1930. Perm, Univ.) S c h o n f e l d .

P . Cordier, Uber ein neues Diaralkyloxybemsteinsaureanhydrid. (Vgl. C. 1930- I . 
209.) Vf. hat durch Kondensation von Benzylbernsteinsauremethylester u. Benz
aldehyd mittels Na in A. die Benzylidenbenzylbernsteinsdure (I) dargestellt, welche 
in  gewissen Eigg. den Benzyliden- u. Amsylidenphenathylbernsteinsauren gleicht. 
Besonders is t ihr NH4-Salz wl. u. wird durcla konz. N H 4CI-Lsg. yollstandig gefallt, 
was fiir die Reinigung von I benutzt werden kann. I schm. bei 160°, geht aber schon

C6H6 • CH: C • COaH Q,H5rCH,.ęiOH).CO
C,H6 • CH, • CH- COjH C„H5 • CH, • CH----- CO^

bei tieferer Temp. in das n. Anhydrid, F . 132°, iiber, welches auch durch 15 Min. langes 
Erwarmen von I mit Acetanhydrid auf dem W.-Bad glatt entsteht u mit sd. Alkalien I 
zuruckliefert. —  Wird aber I 3 Stdn. m it Acetanhydrid gckocht, so resultiert Dibenzyl- 
oxybernsteinsaureanhydrid (H), aus verd. A., F. 55°, wie die friiheren Anhydride dieser 
Art 1. in  Alkalien olinc Óffnung des Anhydridringes, daraus durch Saure regeneriert. 
Durch iiberschiissiges Alkali wird zwar der Ring geóffnet, aber Sauren fiillen II wieder 
aus. M it CH3J im Rohr liefert II einen Methylćither, F. 56°, welcher teilweise zu II 
zuriickverseifbar ist. —  Die Aciiditat des OH in diesen Anhydriden wird durch die An- 
hydridgruppe verstarkt, so dafi die Verbb. phenol. Eigg. annehmen. D ie gleichzeitige 
Anwcsenheit von 2 symm. arylsubstituierten Gruppen im Mol. der Bernsteinsaure 
scheint eine Bedingung fiir die Bldg. soleher Anhydride zu sein. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 1191— 93. 19/5. 1930.) ” L indenbaum .

W . K onig und G. H am precllt, Uber die Einwirkung von Ammoniak auf 3-Ozy- 
thionaphthen. Zwecks Darst. von 3-Aminothionaphthene (1) wurde die Umsetzung von
3-Oxythionaphthen (II) mit N H 3 unter verschiedenen Bedingungen studiert. Bei Einw. 
von ZnCl2- oder CaCl2-Ammoniak auf II bei 270° konnten nur sehr geringe Mengen von
I ais 3-Acctylaminothionaphthen (III) gefaCt werden, da sich in  der Hauptmenge Di- 
(thionaphthenyl-3)-amin (IV) ergab. Auch Jlilderung dieser Rk.: Einw. von 12%ig- 
NH3 mit oder ohne ZnO bei 180°, wie auch Umsetzung von II mit Ammonsulfit nach 
B u c h e r e r  (Ztschr. angew. Chem. 17 [1904]. 1073) bzw. m it Acetamid ( +  Eg. unter
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NH,
Ć Ć

NI-I
C

RiickfluB) nach Ca lm  (Ber. Dfcsch. 
chem. Ges. 15 [1882]. G15) lieferto 
yorwiegend IV. Erst bei Ver- 
kiir7.ung der Dauer letzterer Rk. 
(6 Stdn.) konnten 30°/0 an III er
halten werden, das jedoch bei der 
Yerseifung hydrolyt. Zers. in II

erleidet. Erst bei Verwendung yon hoebkonz. wss. N H 3 u. Iierabsetzung yon Dauer 
u. Temp. der Rk. wurde I in befriedigender Ausbeute erhalten.

Y e r s u c h e .  Di-(thionaphthenyl-3)-amin (IV). Erhitzen von II mit iiber - 
schiissigem 12°/oig. N H 3 auf 180° wahrend 14 Stdn., dann D est. im Dampfstrom u. 
Estraktion des Riickstandes m it A. Beim Einleiten yon HC1 in die m it KOH ge- 
trocknete A.-Lsg. fallt das gelbe Chlor hydrat CuJI12N S 2Cl, aus dessen alkoh. Lsg. mit 
verd. NaOH die freie Base gefallt u. aus A. u. Lg. gereinigt wird; gelbliche Blattchen, 
F. 114°. Gibt m it p-Nitroplienyldiazohydrat in  neutraler Lsg. eine gelbe Diazoamino- 
verb., die sich m it Saure in einen gelbroten o-Aminoazofarbstoff umwandelt. — 3-Amino- 
thionaphthen (I). Erhitzen von II durch 6 Stdn. m it uberschussigem ca. 50%ig. NH-, 
im Autoklaven auf 135° u. D est. der m it NaOH alkalisierten Lsg. im Dampfstrom bis 
zum Verschwinden der Diazork. Beim Ausathern ergibt sich I ais gelbliches, durch 
NHj-Abspaltung leicht inIV  ubergehendes, auch im Hochvakuum nicht unzers. destillier- 
baresOl. —  3-Acetylaminolhionaphthen C10HaONS(TH). Scliiitteln des W.-Dampfdestillats 
yorst. Verb. oder des Dampfdestillats yon der Darst. yon IV mit Acetanhydrid. F . aus 
W. 169°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1546—48. Juni 1930. Dresden, Techn. Hoch- 
schule.) H e r z o g .

Joti Sarup Aggarwal und Jnanendra Nath Ray, N-Acylpyrazolone ais A cy- 
lierungsmittel. Acetessigester liefert mit Benzoylhydrazin bei 100° symm. Dibenzoyl- 
hydrazin u. 3-Methyl-5-pyrazolon. Vff. erklaren dieses durch intermediare Bldg. von 
l-Benzoyl-3-methyl-5-pyrazolon, welches befaliigt ist, acylierend zu wirken.

V e r s u c h e .  Phenylacetylhydrazin u. Acetessigester geben in  A. mit einigen 
Tropfen Piperidin auf 90° erhitzt, symm. Diphenylacetylhydrazin u. 3-Methyl-5- 
pyrazolon, bei gewohnlicher Temp. l-Phenylacelyl-3-methyl-5-pyrazolon, C12H 120 2N 2, 
aus Xylol, F. 134— 136°, u. hieraus m it Anilin bei 100° 3 Stdn. Phenylaeetanilid u. 
3-Methyl-5-pjTazolon. (Journ. chem. Soc., London 1930. 492— 93. Marz. Lahore, 
Indien.) T a u b e .

Isidor Greenwald, Die. Chemie der Jaffeschen Kreatininrealction. VI. Eine Ver- 
bindung aus Pikrinsaure und zwei Molekulen Kreatinin. Ilire Eeaktionen m it Sauren 
und A lkali. (V. vgl. C. 1930. I. 227.) Pikrinsaure kann sich bei Ggw. von Alkali 
u. uberschussigem Kreatin in mit 2 Moll. Kreatinin yerbinden. Die Verb. wurde im 
freien Zustand dargestellt, ferner in  Verb. mit 3 Moll. NaOH, 2,5 Moll. NaOH u. 
1 Mol. HBr. Alle drei Kombinationen geben die JAFFEsche Krcatininrk. erst nach 
yolliger Zers. m it verd. Essigsaure. Es ergibt sich, daC die Formeln von ASSLOW 
u. K in g  (C. 1930. I . 745) fiir Kreatininpikrat u. die Dikreatinin-Pikrinsaureverb. 
ungeniigend sind. (Journ. biol. Chemistry 86 . 333— 43. Marz 1930. New York 
Univ.) B e r GMANN.

( Jakob Pollak, Maria Heimberg'-Krauss, Ernst Katscher und Otto Lustig, 
u ber die Einwirkung von Chlorsulfonsaure auf cyclische Kolilenwassersloffe. Nach P o l l a k  
u. L u st ig  (C. 1 9 2 4 .1. 166) nehmen m- u. p-Xylol bei Einw. yon Cl- S 0 3H leicht 2 S 0 2C1- 
Gruppen auf. Dieses Verf. hat sich ais allgemein anwendbar auf aromat. KW-stoffo 
u. ihre D eriw . erwiesen. Die Wirkungsweisc der C1-S03H hangt aber yon der Natur 
der bereits yorhandenen Substituenten u. von den Arbeitsbedingungen ab, indem 
Sulfonierung, Chlorierung der S 0 3H-Reste, Sulfochlorierung, Sulfonbldg. u. auch 
Kernchlorierung eintreten konnen. —  Benzol liefert je nach den Bedingungen haupt- 
sachlich das m-Disulfochlorid. oder Diphenylsulfondisulfcchlorid, daneben ein wenig 
p-Disulfochlorid. In dem Sulfondisulfochlorid befinden sich die S 0 2Cl-Gruppen jeden- 
falls in m u. m', denn crstens ist die analoge Verb. aus Toluol bestimmt die m,m'-Verb. 
(vgl. unten), u. zweitens dirigiert nach den Unterss. yon T w is t  u. S m ile s  (C. 1925. 
II. 1671) die Sulfongruppe einen eintretenden S 0 2Cl-Rcst nach m. — Toluol liefert 
das 2,4-Disulfochlorid u. Di-p-tolylsulfon-7n,m'-disulfochlorid. Wird das aus letzterem  
dargestellte Disulfamid oxydiert, so entsteht das Disaccharinsulfon I, womit die Stellung 
der S 0 2Cl-Gruppen bewiesen ist. —  Aus m- u. p-X ylol wurden die D ixylylsu lfm e  dar
gestellt. In die p-Verb. konnten noch 2 S 0 2Cl-Gruppen eingefuhrt werden. —  Na-o-
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Xylolsulfcmat wird dureh Cl-SO.,H in o-Xylol-3,5-disulfochlorid ubergefiihrt, welches 
zum Dimercaplan reduziert wurde. —  Sodann werden einige Verss. m it Cl- u. N 0 2- 
D eriw . des Bzl. mitgeteilt. Nitrohenzol wird dureh C1-S03H bei energ. Einw. zu Chlor
am i ehloriert u. oxydiert, also wie Itesorcin u. Hydrochinon (vgl. C. 1926. II. 563. 
2897). —  Athylphenylsulfon liefert ein Sulfochlorid, zwcifellos die m-Verb. —  Tliio- 
phenetol u. Phenylxanthogensaureathylester werden zu Pentachlorphenylathylsulfid 
ehloriert. —  Diphenyl liefert je nach den Bedingungen die Sulfonsaure, das p,p'-Disulfo- 
chlorid oder o,o'-Diphenylensulfon-p,p'-disulfochlorid (H). —■ Naphlhalin  gibt das 1,5-Di- 
sulfochlorid, welches sich nitrieren laBt.

oc— ^>-so2-<̂ __ ^>-co cio2s-<̂  y ~ \  / ,,S° 2C1

IiN — SOs I  OaŚ — N H  ^ S O / 7
V e r s u c h e .  (M itbearbeitetvonK .Frey,L .R ink,R .E hrenzw eig,S .U se,R .K olm , 

Z. Rudich, P. Becker.) m-Benzoldisulfochlorid. Bzl. in 10 Teile C l• SO:)H  tropfen,
2 Stdn. auf 150— 160° erhitzen, auf Eis giefien. Aus viel Bzn., E. 63°. Daneben 
etwas der folgenden Verb. u. wenig p-Isomeres. —  Diphenylmlfondisulfochlorid. 
In  20 g Bzl. 15 g C1-S03H tropfen, 10 Min. kochen, nach Erkalten noch 200 g 
Cl-SOJB. zugeben, 5 Stdn. auf 150— 160° erhitzen. Aus Bzl. +  Bzn., E. 174 
bis 175°. —  Toluol-2,4-disulfochlorid. Mit 8 Teilen C l-S 03H  bei 140— 150° (5 Stdn.). 
Aus A., E. 52°. Daraus m it NH,-Carbonat das A m id, F. 185— 186°. —  Di-p-tolyl- 
sulfon-m,m'-disulfochlorid, Ci4H 120 6C1sS3. Analog vorvorigem oder besser aus Di- 
p-tolylsulfon m it 10 -fachem UbersehuC an C l• SOaH. Aus Bzl.-Bzn., dann Bzl., F. 177 
bis 178°. —  Disulfanilid , C26H.>i0 6N„S3. Mit sd. Anilin. Nach Auskochen m it A. oder 
Umfallen aus KOH +  HCl F. 325—330°, swl. —  Disulfamid, C14H 160 6N 2S3. Mit 
festem NH4-Carbonat (W.-Bad). Aus verd. A. oder verd. N H 4OH, F. 268°. —  
Disaccharinsulfon, C,jH8ObN2S3 (I). Aus vorigem in 0,1-n. KOH mit KM n04 (W.-Bad). 
Krystalle aus A. —• l,2-Dimethylbcnzol-3,5-disulfoęhlorid. Aus Na-o-Xylolsulfonat u. 
10 Teilen C1-S03H  bei 150— 160° (5 Stdn.). Aus A., F. 79°. —  Techn., ungereinigtes
o-Xylol lieferto m it C1'S03H ein nicht krystallisierendes Ol. In  das Anilidgemisch 
ubergefiihrt, dieses aus verd. A. (1:1)  umkrystalhsiert. Erhalten 3 Verbb. von FF. 
174° (a), 196° (6) u. 199—200° (c). Zur Identifizierung wurden die Anilide aus den 
reinen Disulfochloriden dargestellt. l,3-Dimethylbenzol-4,6-disulfanilid, C20H 20O4N2S2, 
aus 50%ig. A., F. 196°, ident. mit Anilid b. l,4-Dimethijlberbzol-2,6-disulfanilid, C20H 20 
o 4n 2s 2, f .  174°, ident. mit Anilid a. l,4-Dimethylbenzol-3,6-disulfanilid, C20Ho00 4N2S2,
F. 223°. l,2-Dimelhylbenzol-3,5-disulfanilid, C20H 20O4N 2S2, F. 199— 200°, iefent. mit 
Anilid c. —  l,2-Dimetliyl-3,5-dimercaptobenzol, C8H l0S2. Aus dem Disulfochlorid mit 
Sn u. konz. HCl oder mit Zn-Staub u. 30%ig. H 2S 0 4, allmahlich zum Kochen erhitzen 
( I 1/ ,  Stdn.), m it W.-Dampf dest. Schwere, stark lichtbrechende F l., Kp .13 150— 151°, 
unangenehm riechend, tranenreizend, bei — 12° erstarrend. D e r iw .: Diacetylderiv., 
C12H i40 2S2, aus Bzn.. F. 47—49°. Dimethylather, C10H 14S2, aus verd. CH3OH, F. 39°. 
Dicarbathoxylderiv., C14H 180.1S2, K p .J4 206— 209°. DicarbmcChoxylderiv., C12H 140 4S2,
F. 161— 162°. Dipihrylderiv., C20H 12O,2N„S2, aus Essigester, F. 202— 203°. —  Di- 
m-xylylsulfon. 30 g m-Xylol schnell m it 36 g C1-S03H  versetzen, 1 Stde. kochen, in 
W. gieflen, Xylol m it W.-Dampf entfernen. Aus Eg., F. 121°. —  Di-p-xyhjlsulfon, 
Cl6H 130 2S, F. 142°. —  Disulfochlorid, C16H ,6O0Cl2S3. Aus vorigem m it 10 Teilen Cl- 
S 0 3H  bei 150— 160°. Aus Bzl. umkrystalHsieren, mit w. A. ausziehen. Aus Bzn.,
F. 190°. —  Disulfamid, C16H 20O0N 2S3, aus A., F. oberhalb 325°.

Chlorbenzol-2,4-disulfochlorid. 1. Aus Chlorbenzolsulfochlorid mit 3 Teilen Cl ■ SOaH 
bei 150— 180° (8 Stdn.). 2. Chlorbenzol rmtor Kiihlung in  3 Teile C l-S 03H  eintragen, 
1/2 Stde. erwarmen, nach Zusatz von noch 3 Teilen C l-S03H  wie vorst. Aus Bzn.,
F." 90— 91°. —  l-Chlor-4-nitrobenzol-2-sulfochlorid. Aus p-Chlornitrobzl. u. 3 Teilen 
C1-S03H  bei 160— 170° (6— 7 Stdn.). Prismen dureh Yerdunsten der ather. Lsg., 
dann aus Bzn., F. 89°. —  l-Chlor-2-nitróbenzol-4-sulfochlorid. 1. Aus dcm K-Sulfonat 
mit 2,5 Teilen C1-S03H bei 140— 150° (2— 3 Stdn.). 2. Aus 2-Nitrobenzol-l,4-disulfon- 
saure m it PC15 oder Cl- S 0 3H. Prismen oder Nadeln aus PAe.-A., F. 59— 60°. —  1-Chlor-
2,6-dinitrobenzol-4-sulfochlorid. Aus dem K-Sulfonat wie vorst. Aus Bzl. oder A.,
F. 89°. —  Saures K -Salz der l-Chlor-2-nitróbenzol-4,6-disulfonsaure, C6H 30 8NC1S2K. 
K-Chlorbenzoldisulfonat in  wenig H 2S 0 4 losen, rauch. H N 0 3 eintropfen, 6— 8 Stdn. 
auf sd. W.-Bad riihren, in  W. giefien, eindampfen, aus W. umkrystallisieren, Mutter- 
lauge mit BaC03 fiillen usw. —  K-l-Anilino-2-nitrobe>izol-4,6-disulfonał, C12H 80 8N2S2K 2.
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Aus vorigem mit sd. Anilin. A us verd. A. — l-CMor-2-nilrobenzol-4,6-disulfochlorid, 
C6H 20„NC13S2. A us vorvoi-igem mit Cl• S 0 3H  bei 140— 160° (4— 6 Stdn.). Aus PAe., 
F. 98°. —  Chloranil, C60 2C14. Aus Nitrobenzol mit 20 Teilen Cl- SOJBC, erst k., dann 
langsam auf ca. 150° erhitzen (20 Stdn.). Aus Aceton, F. 290°. —  Athylplienylsulfon- 
m-sulfochlorid, C8H !10 (1CIS2. Mit 20 Teilen Cl - S 0 3H  bei 150— 160° (6 Stdn.). Nadelehen 
aus Schwerbzn., F. 93,5°. —  Pentachlorphenylalhylsulfid, C8H 5C15S. 1. Aus Thio- 
phenetol u. 10 Teilen C l-S 03H bei 150— 160°. 2. Phenylxanthogensaureathyl ester 
mit 12 Teilen C1-S03H  erhitzen, bis weifle Nadeln sublimieren. Reinigung durch 
Sublimation, wl. oder unl. —  Diphenylsulfonsaure, C12H 10O3S. 1. Aus je 1 Mol. Di- 
phenyl u. C1-S03H  in 15 Tin. Tetrachlorathan bei 50° (12  Stdn. riihren). 2. Mit der 
gleichen Menge Cl- S 0 3H ohne Yerdiinnungsmittel bei 150° (3 Stdn.). 3. 70 g Diphenyl 
in 250 g Nitrobzl. m it 100 g konz. H 2S 0 4 3 Stdn. bei 50° riihren, m it W. versetzen, 
wss. Lsg. m it K 2C 03 sattigen, IC-Salz mit PC15 auf 50° erwarmen, in Chlf. aufnelimen, 
Sulfochlorid (F. 114°) 2 Tage m it alkoh. KOH schiitteln u. ansauern. Nadeln aus 
Chlf., F. 138°, stark hygroskop. Ba-Salz, C24H 380,;S2Ba, aus verd. A. Sulfamid, 
C12H u 0 2NS, F. 228°. Sulfanilid, C18H 150 2NS, aus verd. A ., F. 125°. —  Diphenyl- 
p,p'-disulfochlorid. 1. Diphenyl m it 5 Teilen konz. H 2S 0 4 1 Stde. auf 120° erhitzen, 
50 Teile C1-S03H  eintragen, 14 Stdn. bei 150— 155° riihren. 2. Mit jedem UberscliuB 
an Cl - S 0 3H  bei 0°. 3. Mit gleicher Menge C l• S 0 3I1 bei Raumtemp. (12 Stdn.). Aus 
Chlf., F. 203°. Disulfanilid, C24H 20O4N2S2. —  o,o'-Diphenylensulfon-p,p'-disulfochlorid, 
Ci2H 60 6C12S3 (II). Mit 50 Teilen C l-S 03H bei Raumtemp. (24 Stdn.) oder m it iiber 
2 Teilen C1-S03H bei 110“ (6 Stdn.). Aus Chlf., F. 236°. D isulfanilid, C24H 1RO0N 2S3, 
aus verd. A ., F. 207°. —  Naphthalin-l,S-disulfochlorid. In  10 Teile C1-S03H unter 
Eiskiihlung eintragen, nach kurzer Zeit auf E is gieBen. Nadeln aus Bzl., F. 183°. 
Disulfamid, aus Bzl. u. Aceton, Zers. bei 321— 325°. Disulfanilid, aus Xylol, F. 247 
bis 248°. — Nitroderiv., C10H 6O0NCl2S2. Durch 1-std. Kochen m it H N 0 3 (D. 1,5). 
Aus Bzl., F. 163— 164°. (Monatsh. Chem. 55. 358— 78. April 1930. Wien, Univ.) Lb.

A. Binz, C. Rath und H. Maier-Bode, tlber die Haftfestigkeit des fiinfwertigen 
Arsens am Pyridinkem . 7. Mitt. uber Derivate des P yrid ins■ (6. vgl. C. 1930. I. 1790.) 
Vff. untersuchen weiter die Tautomerie der 2-Pyridcm-5-arsinsaure (I) u. 2-Oxypyridin- 
5-arsinsaure (II) u. vergleichen sie m it der von G i l t a  (C. 1927. II. 245) festgestellten 
Tautomerie der p-Oxyphenylarsinsaure, welche angeblich auf den Formen O : C0H4 : 
As(OH)3 (III) u. HO • C6H 4 • A s03H 2 (IV) beruhen soli. I  u. II sind recht stabil; I geht 
erst bei holier Temp. u. in  Ggw. von Pyridon in II iiber, wahrend die Umlcehrung noch 
nicht gelungen ist. Dagegen lassen sich UL u. IV leicht ineinander ubcrfiiliren. — I u. II 
u. ihre Mono- u. Di-Na-Salze unterscheiden sich durch ihre LosUchkeit in  W. u. durch 
die Haftfestigkeit der A s0 3H 2-Gruppe. Bei 8-std. Erhitzen m it W. auf 170° zerfallt I  
zu 13,6%, II spurenweise, das Mono-Na-Salz von I zu 10,5%, das von II spurenweise, 
das Di-Na-Salz von I zu 87,6, das von II zu 11,0%. Bei 150° zerfallen die Sauren u. 
Monosalze nur spurenweise, das Disalz von I zu 17,1, das von II zu 6,4%' Rei 130° 
zerfallt nur das Disalz von I zu 7,7°/0- Dagegen zerfallt nach ScHMITZ (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 47 [1914]. 363) HI (IV) m it W. bei 130° schon in  % Stde. zu 57,9%» u* d>e 
Salze sind hier stabiler: Mono-Na-Salz 33,9, Di-Na-Salz nur 0,57%- Die groBe Be- 
standigkeit von I, H u. ihren Monosalzen is t vielleicht auf salzartige Bindung zwischen 
As03H 2 u. dem Ring-N zuruckzufiihren u. vermindert sich erst, wenn durch ein zweites 
Na jene Bindung gel. wird. —  Auch die Haftfestigkeit des As gegen HNOa u. Br ist in 
der Pyridinreihe anders ais in  der Benzolreihe. HI (IV) is t gut nitrierbar, gibt aber 
mit Br nur Tribromphenol. I  is t nitrierbar (5. Mitt.) u. bromierbar (2. Mitt.). Erst mit 
iiberschiissigem Br entsteht 3,5-Dibrom-2-pyridcm. H  laBt sich glatt weder nitrieren 
noch bromieren. Es liefert mit Br Gemische zweifelhafter Prodd., mit mehr Br wenig
3,5-Dibrom-2-pyridon u. fluchtige Spaltprodd. D ie Nitrierung von H  ergab mit geringer 
Ausbeute 2 isomere N itroderiw ., das eine ident. m it dem Deriv. von I, das andere 
viellcicht die tautomere Verb. —  Auch biolog, yerhalten sich die Sauren verschieden. 
DI (IV) ais Alkalisalz ist fiir die Maus subcutan ca. 6-mal so giftig wie H  u. 10-mal so 
giftig wie I. —  Entsprechend der groBeren Haftfestigkeit des 5-wertigen As in  I  u. II, 
gelingt die B e c h a m p - Sclrmelze in  der Pyridinreihe mit besserer Ausbeute ais in der 
Benzolreihe, u. ferner laBt sich im 5-Jod-2-pyridon u. seinem 3-Bromderiv. das J zu 
25—30% durch A s03H 2 ersetzen.

V e r  a u che. '  Mono-Na-Salz der 2-Pyridon-5-arsinsdure, C5H 50 4NAsNa. Lsg. 
von I in  1  Mol. n. NaOH in absol. A. gieBen, A. zugeben. Nadeln. —  Di-Na-Salz, 
C6H40jNAsNa2. Ebenso m it 2-n. NaOH. —  Mono-Na-Salz' der 2-Oxypyridin-5-arsin-
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siiure (gemischt mit dem Tautomeren), C6H 50,N A sN a. — D i-N a-Sah, CjHjO.jNAsNa, 
—  Lóslichkeit in  W. (g in 100cem): I  1,5, II  2; Mono-Na-Salz von I 51, von II 20,0; 
Di-Na-Salz von I 37,7, von II 28,6. —  3,5-Dibrom-2-pyridon, C5H 3ONBr2. I  in ca. 40°/oig. 
Essigsaure bei ca. 30° mit 2 Moll. Br versetzen, nach 12 Stdn. m it NaOH neutralisieren. 
Nadeln aus W., F. 207°. — Nitrierung von II  ( +  etwas I) wie friiher (5. Mitt.). Nach 
GieBen in W. u. Stehen fallen hellgelbo Blattchen der 1. c. beschriebenen 3-Nilro-2- 
pyridon-5-arsinsaure, C5H 5O0N 2As, aus. Aus dem Filtrat durch Red. mit H 3P 0 2, 
Reoxydation der Arsenoverb. mit verd. H 20 2 u. Einengen im Vakuum die 3-Nilro-2- 
oxypyridin-5-arsinsaure( ?), CjH^Ou^As, orangegelbe Blattchen, bis 250° nicht schm., 
in  W. u. verd. Sauren leichter 1. ais das Isomere. —  Darst. von I  u. seinem 3-Bromderiv. 
aus 5-Jod-2-pyridon u. dessen 3-Bromderiv. durch 20-std. Koehen m it As20 3 in verd. 
KOH in Ggw. von etwas CuS04. SchlieBlich mit Kohle aufkochen, mit HCl ansauern, 
Filtrat mit H3P 0 2 reduzieren, Arsenoverb. mit H 20 2 reoxydieren u. einengen. (L lEBIG s 
Ann. 480. 172— 82. 31/5. 1930. Berlin, Landw. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Hanns John, Chinólindcrwate. X II. 2-Plienyl-4-bromchinolin (X I vgl. C. 1929.
I. 2189). Da sich das 2-Phcnyl-4-chlorchinolin fiir weitere Synthesen nicht eignete, 
wurden das B r-u . J-Analogon dargestellt. —  2-Phenyl-4-bromchinolin, C15H 10NBr. Lsg. 
Yon 15 g aus Chlorbenzol umkrystallisiertem 2-Phenyl-4-aminochinolin (V. Mitt. C. 1926.
II. 762) in 450 ccm konz. H 2S 0 4 in 225 ccm W. gieBen (Temp. nicht iiber 40°), rasch auf
— 16° kiihlen, Lsg. von 5,2 g N aN 0 2 eintropfen (Temp. unter — 12°), ca. 20 Min. rtihren, 
Lsg. von 13,5 g KBr u. gleiclizeitig 4,5 g Cu-Bronze portionsweise einriiliren, nach 
3 Stdn. auf Raumtemp. steigen lassen, 1 Stde. W.-Bad, in 3 1 W. gieBen, absaugen, 
m it konz. NH4OH alkalisieren, im Eisschrank stehen lassen. Nach Umlosen aus A. 
Nadeln aus 70%ig. A. (Kiiltegemisch), F. 91°. Hydrochlorid, haarformige, h. 11. Krystalle. 
Sulfat u. N ilrat 11. Mit HgCl2, K 2CrO,,, K 4Fe(CN)6, J-K J u. H 2PtCl6 krystalhsierte, 
teilweise tieffarbige Salze. Pikrat, Nadelbiischel aus A., F. 169— 170°. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 126 . 220— 22. Mai 1930. Prag, Dtsch. Hyg. Inst.) L in d e n b a u m .

Robert Henry Slater, Arsenhaltige Chinolinverbindungen. I . Synthese von
6-Methoxychinolinderivaten der Aminophenylarsinsauren. Um die therapeut. Wirksam- 
keit einiger 6-Methoxychinolinverbb. in  Kombination mit As-Verbb. gegen Malaria 
zu untersuchen, wurden zur Synthese von Yerbb. des Typus I 4-Chlor-6-methoxy- 
2-methylcliinolin mit m- u. p-Phenylendiamin u. Benzidin kondensiert u. die erhaltenen 
Basen nach der BARTschen Rk. in die Arsinsauren iibergefiihrt. Die direkte Konden- 
sation mit Aminophenylarsinsauren fiihrte nicht zum Ziel, ebenso lieferte p,p'-Diamino-

bungen, von R ot bis Purpur, wenn sie unter bestimmten Bedingungen zu einer verd. 
Lsg. von J in  K J zugegeben wurden.

Y e r s u c h e .  4-p-Aminoanilino-6-methoxy-2-methylchinolin, C17H 17ON3. Durch 
Erhitzen eines Gemisches von 4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin u. p-Phenylen- 
diamin auf 130— 140° bei 15 mm, Losen des Rk.-Prod. in heiBer verd. HCl u. Fallen 
mit konz. HCl ais Hydrochlorid. Mit wss. NH 3 die freie Base. Aus A. (50%) grofie, 
hellbraune, rechteckige Pliittchen, F. 215° unter Abspaltung yon W. L. in A., CH3OH 
u. Essigsaure, wl. in Bzl. u. PAe. Acetylderiv., C19H 190 2N3. Aus A. gelbe Rhomboeder, 
F. 240°. Lieferte mit J-Lsg. in verd. A. oder Essigsaure Blaufiirbung. —
p-6'-Methoxy-2'-methyl-4'-chinolyluminophenylarsinsaure, C17H 170.,N2As (I). Durch
Diazotieren des vorigen in HCl bei — 5° oder besser in  Eg. bei 10° u. versetzen der 
orangefarbenen Diazoniunwerb. mit Na-Arsenit. Prismat. Nadeln, die bis 307° nicht 
schmolzen. Unl. in  W. u. den gewohnlichcn organ. Losungsmm., 11. in NaOH u. NH4OH, 
wl. in konz. HCl. Mit J  purpurne Farbung. Mit H N 0 3 aus den Lsgg. des Na-Salzes 
in krystallincr Form, unter gleichen Bedingungen m it HCl ais gelatinoser Nd. Na-, 
Mg-, Ba-, Ca-, Ag- u. Hg-Salze. —  4-m-Aminoanilino-6-methoxy-2-methylchinolin, 
C17H 17ON3. Durch Erhitzen mit m-Phenylendiamin auf 140° bei 20 mm. Aus 20%>g- 
A. blaBbraune rechteckige, prismatische Nadeln, F. 230— 231°. LI. in A., CH3OH u. 
Essigsaure, wl. in  Bzl. u.. PAe. Mit J-Lsg. schwache Rotfarbung, die langsam starker 
wird. Hydrochlorid. Aus alkoh. Lsg. ais gelatinoser Nd. Acelylderiv., C19H 190 2J>3.

diphenylmethan bei der Kondensation ™:ł A rn’'"" c 0 — li” ol°

CHjO-. | schiedene der erhaltenen Yerbb. zeigten beim
Abkiihlen der warmen verd. wss. Lsgg. ihrer 
Salze die Tendenz, Gele zu bilden, u. die 
meisten von ihnen gaben glanzende Far-N
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BlaBgelbe, prismat. Nadeln, F. 269°. Wl. in A. u. Essigsiiure, unl. in Bzl. u. PAe. In  
verd. alkoh. Lsg. mit J  tiefe Blaufiirbung, in verd. Essigsiiure purpurne Farbo. —  
m-6'-Metlioxy-2'-methyl-4'-cliinolylaminophmylarsimaure, C!7H 170 4N 2As (I). Analog 
dem p-Isomeren. Wurde bei 280° dunkel u. war bei 300° noch nicht geschmolzen. 
Na-, Mg-, Ca-, Ba-, Ag- u. Hg- Salze. —  4-Benzidino-6-metlioxy-2-methylchinolin, C23H 21- 
ON3. Mit Benzidin bei 160°. Aus Toluol blaBgelbe, rechteckige Prismen, F. 245u. LI. 
in Essigsiiure u. sd. Toluol, wl. in  A., CH3OH, Bzl. u. PAe. Mit J  tiefpurpurne Fiirbung, 
Acetyhleriv., C25H 230 2N3,2H 20 . Gelbe, rechteckige, prismat. Nadeln, F. 159— ICO". 
Mit J  purpurne Fiirbung. —  4/-[6''-Methoxy-2''-metliyl-4''-cltinolyl]-aminodiplienylarsin- 
same, C23H 2l0 4N 2As =  (CH:!O)'i(CH3)2C0H,1N  - (NH • C8H4 • CaH.i • AsO(OH)2-p)4. Aus 
vorigem durch Diazotieren u. Rk. mit Na-Arsenit. Wurde bei 290° dunkel u. war bei 300° 
nicht geschmolzen. Unl. in W. u. den gewbhnlichen Lósungsmm., 11. in NaOH u. NH 4OH, 
wl. in HC1. Mit J  tiefe Rotfarbung. Na-, Mg-, Ca-, Ba-, Ag- u. Hg-Salze. —  p,p'-Di- 
[G'-melJioxy-2'-melhyl-4'-chinolyl]-diaminodiphenylmelhan, C35H 320 2N4. Mit p,p'-Diamino- 
diphenylmethan bei 130°. Aus A. blaBbraune, rechteckige prismat. Nadeln, F. 144° 
(Zers.).. L. in A. u. Essigsiiure, wl. in Bzl. u. PAe. Mit J  tiefpurpurne Farbę in verd. 
A. oder Essigsaure. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1209— 15. Mai. Royal Coli. of 
Physician’s Lab. Edinburgh.) POETSCH.

Marceli Bachstez, Uber die Konstitwtion der Orotsaure. (Giorn. Chim. ind. appl. 12. 
174—78. April 1930. —  C. 1930. I. 3055.) F i e d l e r .

Oscar L. Brady und Cecil W aller, Die Bildung von Phenozazinen. Da die Bldg. 
von Phenoxazinen aus substituierten 2-Nitro-2'-oxydiphenylaminen an das Vorhanden- 
sein eines negativen Substituenten in der 6-Stellung des Amins gokniipft war (vgl. 
U l l m a n n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 3730), stellten Vff. Verss. iiber den EinfluB 
verschiedener Gruppen auf den Rk.-Mechanismus an. In  allen friiheren untersuchten 
Fiillen, m it Ausnahme des 2,4-Dinitro-2'-oxy-6-methyldiphenylamins, war die 6-Stellung 
durch eine negative Gruppe besetzt. Da Gruppen von so yerschiedenem Charakter, 
wie N 0 2 u .  CH3, wahrscheinlich nicht die 2-Nitrogruppe aktivieren konnten, fuhrten 
Vff. die Methoxygruppc in die 6-Stellung ein u. erhielten aus 2,4-Dinilro-2'-oxy-3,6- 
dimethoxydiphenylamin leicht das entsprechende Phenoxazin. Die Ggw. einer Methyl- 
gruppe in einer anderen Stellung im nitrierten Ring hatte keinen EinfluB; 2,6-Dinilro- 
5-methyl- u. 2,6-Dinilro-4-melhyl-2'-oxydiplienylamin lieferten leicht Phenoxazine im  
Gegensatz zum 2,4-Dinitro-5-methyl-2'-oxydiphenylamin. Der Mangel an Reaktions- 
fahigkeit, z. B. bsim 2 ,4-Dinitro-2'-oxydip!ienylamin, ist vielleiclit auf die Chelierung 
der 2-Nitrogruppe mit der Iminogruppe (I) zuruckzufuhren, die eine Anniiherung an 
die OH-Gruppe verhindert. Die Ggw. einer anderen Gruppe in der 6-Stellung, die selbst 
chelat gebunden wird (II), wurde diese Wrkg. aufheben, jedoch ist kaum zu vennuten, 
daB die CH3- Gruppe in  dieser Hinsicht wirksam ist. Vff. nehmen rein ster. Einflusse 
an; bei freier 6-Stellung wird die groBe N 0 2-Gruppe aus ster. Griinden eine von der 
OH-Gruppe entfernte Stellung einnelimen, was durch Substitution in 6 verhindert wird.

V e r s u c h e .  2,6-Dinilro-2'-oxy-3-methyldiphenylamin, C13H n0 5N3. Durch Er
hitzen von 2,3,4-Trinitrotoluol, o-Aminophenol u. Bzl. am RiickfluBkuhler. Aua 
verd. A. rotpurpurne Nadeln, F. 148°. —  2,4-Dinilro-2'-oxy-5-methyldiplienylamin. 
Analog mit 3,4,6-Trinitrotoluol. Purpurbraunes Pulver, F. 203°. —  2,6-Dinitro-2'- 
oxy-4-melhyldiphenylamin. Mit 3,4,5-Trinitrotoluol. Aus A. purpurbraune Nadeln. 
F. 152°. —  2-Chlor-6-nitro-2'-oxy-3-melhyldiphenylamin, C13H n 0 3N 2Cl. Aus 3,4-Di- 
nitro-o-chlortoluol u. o-Aminophenol in A. Aus PAe. purpurrote Nadeln, F. 106°.
— 2,4-Dinitro-2'-oxy-3,6-dimet'hoxydiplienylamin, C ^ H ^ O ,^ . Aus Trinitrohydro- 
chinondimethyliither u. o-Aminophenol in  Bzl. Aus Bzl. u. PAe. braune Prismen,
F. 186°. —  2,4-Dinitro-2'-oxy-5,6'-dimethyldiphenylamin, 13̂ 5-^3* Aus 3,4,6- 
Trinitrotoluol u. 2-Amino-m-kreso] in  Bzl. Ziegelrote Prismen, F. 173°. —  2,6-Dinilro- 
2'-oxy-4,6'-dimethyldiphenylamin. Mit 3,4,5-Trinitrotoluol. Purpurne Pliittchen,
F. 198° (Zers.). —  2,4,6-Trinilro-2 '-oxy-6'-methyldiplienylamin, C13H 100 ;N4. Mit 
Pikrylchlorid. Karmesinfarbenes Pulver, F. 176°. — Zur Darst. der Phenoxazine 
wurde die Diphenylaminverb. in  l° /0ig. NaOH gel. u. auf dem W.-Bad erhitzt. —

H O O II < - 0  OH
N O
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l-Nilro-4-methylphenoxazin, C13H 10O3N 2. Aus 2,G-Diriitro- oder 2-Chlor-6-nitro-2'- 
oxy-3-methyldiphenylamin. Dunkelviolettes Pulver, F. 169°. —  l-Nitro-3-methyl- 
phenoxazin. Aus 2,6-Dinitro-2'-oxy-4-methyldiphenylamin. Schwarze Nadeln, F. 165°.
—  3-Nitro-l,4-dimethoxyphenoxazin, C14H 120 5N2. Aus dem 3,6-Dimethoxyamin. Kar- 
mesinrote Nadeln, F. 173°. —  l,3-Dinitro-9-methylplienoxazin, Ci3H 90 5N3. Aus 2,4,6- 
Trinitro-2'-oxy- 6'-mcthyld.iphenylamin. Tiefpurpurne Prismen, F. 224°. —  1-Nitro-
3,9-dimethylphenoxazin, CI4H 120 3N 2. Aus dem 4,6'-Dimethylamin. Violettes Pulver,
F. 162°. —  3-Brom-4,6-dinitrotoluol, C7Hs0 4N 2Br. Aus 4,6-Dinitro-m-tolylhydrazin 
mit CuBr2. Aus A. blaBgelbe Nadeln, F. 101°. —  2,4-Dinilro-2'-methoxy-N-methyl- 
diphenylamin, C14H 130 5N3. Durch Erhitzen von N-Methyl-o-anisidin u. 2,4-Dinitro- 
chlorbenzol mit ZnCl2 auf 130— 140°. Gelbe Nadeln, F. 169°. (Journ. chem. Soc., 
London 1930. 1218— 22. Mai. London, U niv., Ralph Forster Lab.) P o e t s c h .

K . W interJeld, Synlhese des a-Methylchinuclidins. (Vgl. C. 1929. II. 1681.) 
D ie 1. c. angekundigte Synthese des a-Methylchinuclidins wird durch folgendes Formel- 
schema yeranschaulicht:

Es war yorauszusehen, da!3 die Darst. von II nicht glatt verlaufen wurde, denn 
nach den Unterss. von L a d en b tjrg  u. K o n ig s  war damit zu rechnen, daB 2 oder 3 CH20 -  
Moll. in das 4-standige CH3 eintreteń wurden, u. daB sich vielleicht auch das 2-standige 
CH3 an der Rk. beteiligen wurde. In der Tat war die Ausbeute an II sehr gering. —  
Verss., das rac. a-Methylchinuclidin mittels d-Weinsśiure zu zerlegen, scheiterten an der 
Leichtlóslichkeit des sauren d-Tartrats in  W. u. A.

V e r s u c h e. <x.,y-Lutidin (I). Geruch erinnert an frischgeschnittene Gurken. 
Chloroplatinat, (C-H10N )2PtCl6, orangefarbige Prismen aus wenig W., F. 225° (Zers.). 
HgCl2-DoppeUalz, C7H 10!sTCl, 2 HgCl2, V2 HzO, filzigo Nadeln aus W., F. 130°. Pikrał, 
hellgelbc Nadeln, F. 177— 178°. —  4-Athylol-2-melliylpyridin  (II). 10 g I mit 6,5 g 
40°/oig- Formalin u. 6,5 ccm 50°/oig. A. 48 Stdn. im W.-Bad erhitzt, viel imyerandertes I 
m it W.-Dampf entfernt u. zuriickgewonnen, Lsg. im Vakuum verdampft, Riickstand 
wiederholt m it w. A. ausgezogen, welcher fast nur I lóst, iiber N a2S 0 4 getrocknet. 
Ausbeute 0,7— 1 g. Hellgelbes 01. TIgClr  Salz, C8H n ON, 5 HgCl,, 1/3 H 20 , Krystallchen, 
bei 175° erweichend, F. 212°. Chloroplatinat, orangerote Nadeln, F. 164° (Zers.). — 
4-Athtjlol-2-methylpiperidin (IH). Durch Hydrieren von II in Eg. +  Pt-Mohr (durch 
Auskochen mit konz. H N 0 3 aktiviert). BlaBgelbes Ol. —  a-Methylchinuclidin (nach V). 
HI mit rauchender H J  u. rotem P 10 Stdn. gekocht, h. durch Glaswolle filtriert. Mit 
wenig W. fiel IV ais schweres Ol aus, ging aber mit mehr W. wieder in Lsg. Unter Eis- 
kuhlung m it Soda alkalisiert, ausgeiithert, iiber N a2S 0 4 im Dunkeln stehen gelassen. 
Dabei schied sich das Hydrojodid, CSH I6N J  (V), in  federbartformigen Krystallen aus 
u. konnte durch Ausziehen mit w. absol. A. leicht isoliert werden; F. 229° (Rotbraun- 
farbung). Freie Base, fast farbloses Ol, Kp. 158°, bestandig gegen schwefelsaure KMn04- 
Lsg. Chloroaurat, (CeH 10N)AuClj, hellgelb, amorph, F. 197— 198° (Zers.). HgClt -Salz, 
C8H 15N, 6 HgCl2, weiBes Pulver, F. 230° (Schaumen). (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. 
pharmaz. Ges. 268. 308— 14. Mai 1930. Freiburg i. Br., Univ.) L ind enbaum .

Heinrich W ieland und W ilhelm  Miinster, tJbe.r die beiden Abbausduren 
C17flr220 6iV2 und C16/ / 20O4iV2 der Strychnosalkaloide. tjber Strychnosalkaloide. IV. 
(III. Tgl. C o r t e s e ,  C. 1930. I. 386.) Die Saure C\7H2iOeN 2 ([ocJd24 =  +49,2°) gibt 
bei der Osydation in  sd. 2-n. H 2S 0 4 m it Cr03 (dreifacher t)berschuB gegenuber der 
Theorie) die Saure C16/ / 20O4AT2, [a]D27 =  — 117,6° (0,676%ig. wss. Lsg.). Der tlber- 
gang von C17. . .  in C16. . .  erklart die Abhangigkeit der Ausbeuten aus Brucin von 
den Bedingungen; erhóht man die Konz. u. die Anfangstemp. (auf 70°), so verschiebt 
sich das Verhaltnis C17 : C16 zu 1 :2  unter Steigerung der Gesamtausbeute auf 35%-
—  Die friihere (1. c.) Vermutung, die Saure C17 konne die Oxaminsiiuregruppe H 0 2C.

CCII j -CHj -OH CH-CHs -CH2-OH

N N

CH-CHa*CH2J

NH
CH

TT /~1 /  I \  ATT 1f
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C O -N < entkalten, wird. aufgegeben. —  Das Bromhydrat des Semicarbazons des Saure- 
anhydrids C17H 20O5N 2 (vgl. L e u c h s , C. 1 9 3 0 .1. 1941) wird entbromt; die freie Verb. 
GlsH2iOeN 5■ H2U bildet Prismen, aus W., schm. noch nicht bei 300°; reagiert sauer gegen 
Lackmus; wirciin h. starker HC1 nicht gespalten.— Dihydrobruein, C23H 280 4N2, aus Brucin 
in alkok. Suspension in Ggw. von Pt-Oxyd; halt hartniickig Losungsm., Essigester, 
fest; F. 115— 120°; aus verd. A., im Vakuum getrocknet, F. 182°; [oc]d3° =  + 7 ,6 ;  
+ 7 ,4 °  (in Clilf.). — Gibt in 10°/Qig. H 2S 0 4 m it Cr03 auf dom W.-Bade die mit der 
durch direkte Hydrierung der Siiure C10H 20O4N 2 gewonnenen Saure ident. Saure 
GieH22OtN 2; somit ist die urspriingliche Doppelbindung der Stryclinosbasen in den 
Sauren C17 u. C16 noch vorhanden. — Saure CwH220 AN 2; Nadeln, aus A. +  W., F. 292 
bis 294° (Zers.); bestiindig gegen Pcrmanganat; [a]n28 =  — 6,01° (3,33%ig. wss. Lsg.); 
das aus Dihydrobruein erhaltene Prod. zeigte [<x]d24 =  — 7,78° (l,478% ig. Lsg.). —  
Die Siiure C17H 220 6N 2 gibt bei der Hydrierung die Siiure C17H 220 5N 2; enthiilt 3 H20  
Krystallwasser; farblose Blilttehen, F. 224— 227° (Zers.); entfarbt nicht Permanganat; 
verliert bei 120° im Vakuum 3 H 20 . Demnach hat die urspriingliche Diearbonsilure 
C17H 24OaN 2 intramolekular W. verloren, wahrscheinlich unter Bldg. des Lactam- 
ringes; durch 8-std. Trocknen im Vakuum bei 180° entsteht anscheinend ein Dilaelam 
Gv H20OtN 2. —  Die Saure C17H 220 6N 2 spaltet bei 180° (3 Stdn.) 1 Mol. W. ab unter 
Bldg. der Verb. C17H200 :iN 2; nimmt wieder 1 Mol. W. auf, bildet aber nicht die Aus- 
gangssiiure zuriick, sondern eine isomere fl-Saure C17H22OeN 2; Blattehen, aus h. W.; 
etwas leichter in W. 1. ais die a-Saure, in die sie sich langsam umzulagern scheint; 
die /?-Saure krystallisiert auch mit 5 Mol. W., die beim Trocknen im Vakuum bei 
110° abgegeben werden; [a]p17 = + 3 9 , 8 °  (0,766°/0ig. wss. Lsg.); die a-Siiure hat 
[ccJd24 =  +49,2°. —  Die Siiure C10H 2qO4N 2 gibt in A. mit CH3J  im Rohr im sd. W.-Bad 
ein Jodmethylat, Tetraeder oder Prismen, F. 288—290° (Zers.), aus dem mit Ag20 
ein Methylbełain C17H22Oi N 2- H20  erhalten wird; Blattehen, aus CH3OH, F. 250—252° 
(Zers.); W d 23 = — 94,02° (2,776%ig. wss. Lsg. —  Entsteht auch mit Diazometlian; 
[a]o26 =  — 92,6° (l,798% ig. wss. Lsg.). —  Aus der Betainbldg. ergeben sich nahe 
raumliche Beziehungen der COOH-Gruppe zum bas., tert. N  des Mol. Das andere 
N-Atom muB, der Zus. der Saure C16 nach, wie in den Alkaloiden laktamartig ge- 
hunden sein u. kann fiir die Betainbldg. nicht in Betracht kommen. Bei dem Vers., 
das Betain durch Erhitzen in den Ester umzulagern, wurde schon bei 180° C 02 ab- 
gespalten; dies stimmt m it dem Verh. cycl. Betaine iiberein. —  Die Saure C17H 220 6N 2 
gibt mit CH3OH-HC! das Dimelliylesterdiclilorhydrat C10H 2(JO6N2-2 HC1; Stabchen, 
aus A. +  absol. A., F. 205— 210° (Zers.). (L ie b ig s  Ann. 480. 39—48. 12/5. 1930. 
Miinchen, Bayer. Akad. d. W iss.) BuSCH.

Yusuke Sumiki, Untersuchungen uber das Saponin der Sojabohne. I. Das mit A. 
eztrahierte Bohnenmelil wurde wiederholt mit 80°/oig. A. ausgekocht, A.-Buckstand  
mit HC1 ( 1 : 1 ) versetzt, Nd. in  2°/0ig. KOH gel., wieder m it HC1 gefallt, getrockneter 
Nd. mit A. u. PAe. extrahiert, in  80%ig. A. m it Kobie entfarbt. Ausbeute an rohem 
Sapoiiin 0,114°/o. Schuppen aus 80°/oig. A. oder Aceton, F. 222—224°. Aus Analysen 
u. Mol.-Gew.-Bestst. berechnet sich eine Formel C49_52H 70_82O21. Ist opt.-inakt. 
Farbung mit konz. H 2S 0 4 braun, rot, rotviolett; m it Acetanhydrid-H2S 0 4 violett. —  
Die Hydrolyse erfolgt sehr schwer u. dauert in 80%ig. A. mit 5% H 2S 0 4 ca. 100 Stdn. 
Erhalten: 1. Sapogenin A , aus absol. A., F. 240— 241°; LlEBERMANNsche Rk. positiv; 
Formel 6̂1-7oH-94_ _n 0O5; wahrscheinlich ein Kondensationsprod. des folgenden 2. Sapo- 
genin B, Prismen aus absol. A ., F. 234—236°, m it Krystallwasser; LlEBERMANNsche 
Rk. positiv; Formel C32_35H 48_560 3; verbraucht kein Alkali u. is t katalyt. nicht 
hydrierbar. Benzoylderii'., sehr hygroskop. Krystalle, F. 232— 234°. Acetylderiv., 
Krystallpulver aus A. oder Aceton, F. 132— 137°. —  Im Filtrat der Sapogenine wurden 
nach Entfernung der H 2S 0 4 ais B aS 0 4 oder CaS04 Glykose, lihamnose- u. Arabinose 
festgestellt, auBerdem ein in A. u ni. Ba-Salz (spatere Mitt.). — Aus der quantitativen 
Best. der Hydrolysenprodd. folgt, daB das Saponin aus jo 1 Mol. Sapogenin, Glykose, 
Rhamnose u. Arabinose besteht. Jedoch ergeben die Hydrolysengleichungen auf dieser 
Basis bei gleicher C-Zahl ungleiche H- u. O-Zahlen. Da auBerdem die Aciditat des 
Saponins bei der Hydrolyse verschwindet, scheint noch eine organ. Saure, u. zwar eine 
nichtfluchtige, abgespalten zu werden, welcher wohl das in  A. unl. Ba-Salz entspricht. 
Vielleicht handelt es sich um Mesoxalsaure. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 5. 27—32.
1929. Tokio, Univ. Sep.) LlNDENBAUM.

Ernst Spath und Konrad Gibian, tlber die Konstitution des Sappanins. S c h r e d e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 5 [1872], 572) erhielt durch Schmelzen des Sappanholzextraktes 

xn. 2. 37
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(von Caesalpina Sappan) m it NaOH eine Vcrb., die er Sappanin  nannte, Krystalle ans 
W., F. 201— 202°, von der Bruttoformel C12H 10O4, 2 H 20 . Mit H N 0 3 lieferte dieselbe 
Styplininsaure. Ferner orliielten B a e t h  u . ScHREDER (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 1 2  
[1879]. 506) durch Zn-Staubdest. des Sappanins Diphenyl. Es schien demnaeh ein  
Deriv. des letzteren yorzuliegen. Vff. haben an einem nock vorhandenen Original- 
praparat obige Bruttoformel bestiitigt u. m it Diazomethan ein vollig methyliertes Prod. 
erhalten, dessen OCH3-Geh. auf einen Tetramełhyldther stimmte. Mit rauchender H N 0 3 
entstand Styphninsaure, woraus folgt, daB Sappanin einen Resorcinkern enthalt. Um  
den Bau des Mol.-Restes aufzuklaren, wurdo Sappanin m it einer unzureichenden Menge 
Diazomethan behandelt, in  der Erwartung, daB derResorcinkern teilweise monomethyliert 
u. dann bei nachfolgender Oxydation zerstort werden wurde. In  der Tat lieferte das 
partiell methylierte Sappanin durch Osydation mit KM n04 ein Sauregemisch, aus 
welchem durch Vakuumsublimation Veratrumsaure isoliert werden konnte. Sappanin 
enthalt also noch einen Brenzcatechinkern, der mit dem Rcsorcinkern in p zu einem 
OH verkniipft ist. Je nach der Stellung der OH im Rcsorcinkern waren 3 Formeln

____ móglich, yon denen die nebenst. die wahrschein-
pjO. /  \  /  \ . q h  lichste war. Vff. haben die Frage mittels Synthese

\ ____/  \ ____/  nach dem ULLMANNschen Verf. entschieden. Zu-
OH OH nachst wurden 1,2- u. l,3-Dimethoxy-4-jodbenzol

jedes fur sich m it Cu erhitzt u. recht glatt die ent- 
sprechenden symm. Tetrameihoxydiphenyle erhalten. E in Gemisch beider J-Verbb. 
lieferte auBer jenen beiden Verbb. auch das unsymm. 2,4,3',4'-Isomere, welches durch 
fraktionierte Krystallisation rein isoliert wurde u. m it Sappanintetramethylather ident. 
war. Desgleichen stimmte das Entmethylierungsprod. m it Sappanin vollig iiberein. 
Obige Formel is t demnaeh die richtige. —  Ob Sappanin ais solches im Sappanholz vor- 
kommt, mussen weitere Unterss. ergeben.

V e r s u c h e .  Sappanin, C12H 10O4. Reinigung des Originalpriiparats durch Um- 
losen aus W. u. Sublimation unter 0,01 mm bei 230— 240°. R ein  weiB, F. 210—211°. —  
Tetramethylaiher, C16H 1S0 4, nach Hochyakuumdest. Krystalle aus CH3OH u. W., F. 74 
bis 75°. —  3,4,3',4'-Telramelhoxydiphenyl, Ci6H 180 4. Durch 1 7 ,,-std. Erhitzen von
4-Jodveratrol m it gleicher Menge Cu im C 02-Strom auf 260— 270° u. Hochyakuumdest. 
Krystalle aus CH3OH, F. 133°. —  3,4,3',4'-TetraoxydipJienyl, C12H 10O4. Voriges mit 
H J u. Spur PH 4J  im ZEISEL-App. erhitzt, H J  im Vakuum abdest., m it W. u. A. ge- 
schuttelt, A .-R uckstand  im Hochyakuum dest. Aus W., dann im Hoehvakuum subli- 
miert, F. 229— 230°. —  2,4,2',4'-Tetramelhoxydiphenyl, C16H 180 4. Ebenso aus 1,3-Di- 
methoxy-4-jodbenzol. Aus CH3OH, F. 93°. —  2,4,2',4'-Tetraoxydiphenyl, C12H i0O4, 
aus W., F. 226— 227°. — 2,4,3',4'-TetrametJwxydiphenyl (synthet. Sappanintelramethyl- 
ćiiker), C,6H i80 4. Gemisch der 3 Isomeren in  CH3OH gel. Auf Anim pfen fiel die 3,4,3',4'- 
Verb. aus. Mutterlauge, m it W. bis zur Triibung versetzt, lieferte auf Animpfen die 
2,4,2',4'-Verb. u. dereń Mutterlauge, weiter m it W. verd., die unsymm. Verb., aus A., 
dann wss. CH3OH, F. 74— 75°. —  2,4,3',4'-Tetraoxydiphenyl (synthet. Sappanin), 
C12H 10O4. A u s  yorigem m it H J  wie oben. F. 210— 211°. Mit FeCl3 in W. tiefrot, auf 
Zusatz von Soda yiolett. Mit Chlorkalk griłn. (Monatsh. Chem. 55. 342— 51. April 1930. 
Wien, U niv .) L in d en b au m .

E. Biochemie.
Julius Stoklasa, Die. physiologischen Wirkungen der Alpha-, Beta- und Gamma- 

strahlen auf das Protoplasma der pflanzlichen Zelle. Die von F e i c h t in g e r  (C. 1930- 
I . 3449) veróffentlichten Verss. iiber die Einw. von a- u. j3-Strahlen auf das Proto
plasma stehen in  Widerspruch zu noch nicht veróffentlichten Arbeiten des Yf. (Natur- 
wiss. 1 8 . 567. 13/6. 1930. Prag.) L e s z y n s k i .

G. Pfeiffer, Die Cholesterim im  Struktunerbande des Protoplasmas. II . Mitt. 
Untersuchungen am Rinderhim. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 661.) Das aus Rinderhirn isolierte 
Gesamtcholesterin wird bzgl. seiner Zus. untersueht. Bei der mkr. Identifizierung 
sind neben dem krystallisierten Rcincholesterin olige Tropfen von Cholesterinestern 
sowie Drusen von Osycholesterin zu erkennen. Durch Digitonin wird ein G e m isc h  
yon Cholesterin u. Oxycholesterin gefallt. Vf. yersucht, nach Zerlegung der Additions- 
verb. mit Xylol, den annahernden Oxycholesteringeh. durch F.-Best. zu erfassen. Ent- 
gegen Idteraturangaben wird im Gehirn ein betrachtlicher Cholesteringeh. e r m i t t e l t .  
Vf. erklart denWiderspruch durch die yerschiedenen Methoden der Materialaufarbeitung.
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(Biochem. Ztschr. 2 2 0 . 53-61. 7/4. 1930. Bonn-Poppelsdorf, Landwirtsch. Hochsch., 
Inst. f. Tierphysiol.) SlMON.

G. Pfeiffer, Die Choleslerine im  Slrukluruerbande des Prot&plasmas. III. Mitt. 
Untersucliungen an Rindererylkrocyten. (II. vgl. yorst. Ref.) Die Cholesterinzus. der 
Rindererythrocyten wird ermittelt. Das vielfach behauptete vollige Fehlen von ge- 
bundenem Cholesterin in  roten Blutkórperchen konnte Vf. nicht bestatigen. In  den 
Wintermonaten findet sich der geringste Anteil an Cholesterinestern vom Gesamt- 
cholesterin m it etwa 10% . Im Sommer ist anscheinend der Gesamtcholesteringeh. 
erhóht u. seine Zus. zugunstcn des Estergeh. verschoben, was fiir einen hoheren Phyto- 
steringeh. der gruncn Pflanzen ais der Trockenfuttermittel sowio fiir gute Resorbier- 
barkeit der pflanzlichen Sterine sprieht. In  einem Vers. iibertrifft der Esteranteil 
wahrend Griinfutterung den Wert der fallbaren Cholesterine. (Biochem. Ztschr. 2 2 0 . 
210— 16. 7/4. 1930.) S im o n .

E,. E nzym chem ie.
E. A. Moelwyn-Hughes, J. Pace und W. C. M. Lewis, Zur Kinetik enzymatischer 

Reaklionen: Dag Gesetz von Schulz. Das Gesetz von ScHUTZ K s =  x /}/ c i besagt, 
daB die in der Zeit l yerdaute EiweiBmenge x  der Quadratwurzel der erforderlichen 
Pepsinmenge ]/c  proportional ist. —  Leitet man dieses Gesetz unter Anwendung der 
Adsorptionstheorie von LanGMUIR ab u. dehnt es auf Palle anderer enzymatischer 
Hydrolysen aus, so gelangt man zu folgender Gleichung:

Geschwindigkeit =  (y-L vji &b )/(^b  /J-b ) — '-'■L {vn/aj}) Ob /h b ; 
d. h. sie ist direkt proportional zur besetzten Oberflachę: 0 , umgekehrt proportional 
zur Adsorptionsgeschwindigkeit: /i u. unabhiingig von der Konz. der Molekule A. —  
Die Theorie is t also anwendbar, wenn beide Molekiilarten (A  u. B) stark adsorbierbar 
sind u. die Adsorbierbarkeit yon B  gróCer ist bzw. wenn die Anfangsphasen nicht 
iii Betracht gezogen werden. —  An Hand dieser Feststellungen wurde die trypt. Ver- 
dauung von Casein nach der Methode von WlLLSTATTER u. Mitarbeiter (C. 1 9 2 7 . 
I. 905) studiert. (Journ. gen. Physiol. 13. 323. Jan. 1930.) N ord .

I.-A . Smorodintzew und A.-N. Adova, U ber das Wesm der Protmsen. Nach der 
Theorie von HUGOUNENQ u . L o is e l e UR (C. 19 2 6 . II. 1936) wirken die Proteasen 
mittels der in ihrem Molekuł anwesenden -COOH- bzw. N H r Gruppen auf die EiweiB- 
stoffe ein. Zwecks experimenteller Priifung dieser Hypothese haben Vff. eine physiko- 
chem. Studio verschiedener Eigg. einer Reihe von Pepsinprśiparaten yorgenommen. —  
Diese Unters. fuhrte zu der Feststellung, daB der Geh. an Gesamtstickstoff, Carboxyl- 
gruppen u. iiberdies der Koeffizient NH^COOH einerseits, u. die nach der Methode 
von Gr o s s  bestimmte Wirksamkeit der Pepsine andererseits, gleichsinnig gerichtet 
sind. Eine weitere Versuchsreihe erbrachte den Nachweis, daB die verschiedenen 
Pepsine in bezug auf ihr caseinoclast. Vermogen keine Unterschiede hinsichtlich der 
oben bestimmten Reihenfolge aufweisen. Dio dritte Versuchsreihe ergab eine Parallelitat 
zwisehen der Wirksamkeit des Pepsins, wie sie sich aus dem Verschwinden des Sub- 
strates (Casein u. Gelatine) bzw. Anhaufung der COOH-Gruppen in den Verdauungs- 
prodd. feststellen laBt. (Buli. Soc. Chim. biol. 12. 449— 56. April 1930.) N o r d .

F. v. Kruger und H. Scliuhknecht, tJber die katalatische .Wirkung des Blułes 
verschiedener WirbeUiere. Unter Anwendung der Permanganatmethode wurde die 
katalat. Wrkg. des Blutes verschiedener Wirbeltiere. bestimmt, ohne daB Vff. auBer 
der Beibringung yon Tatsachenmaterial in  die Lage gekommen waren, zur Frage nach 
der Bedeutung der Katalase etwas beizutragen. — Die Werte fiir die Ka,talasezahlen 
u. Katalaseindices (Tabellen im Original), obgleich fur gleiche Tierarten innerhalb ge- 
wisser individueller Schwankungsbreite mehr oder weniger konstant, wechseln bei 
verschiedenen Arten einer u. derselben Klasse, ja selbst einer u. derselben Ordnung 
innerhalb sehr weiter Grenzen. (Ztschr. ygl. Physiologie 8- 635— 57. 1928. Sep.) N o r d .

T. Tachibana, Untersućhung von Fermenten in  dem Sekret von Omrialcysten.
IV. Mitt. Trypsin. (Vgl. hierzu C. 19 2 8 . II. 1221.) Das Enzym kommt in  dem Sekret 
der Oyarialtumoren in aktiyiertem Zustande u. nicht ais Trypsinogen vor. Die Enzym- 
menge ist in Cystadenoma pseudomucinosum erheblich gróBer ais in  C. serosum.

■ (Japan. Journ. Obstetrics & Gynecology 12. 182— 89. 1929. Kyoto, Univ., Gjnakolog. 
Inst. Sep.) W e id e n h a g e n .

T. Tachibana, Untersućhung von Fermenten in  dem Sekret von Orarialcysten.
V. Mitt. Inverlase und Lactase. (IV. ygl. vorst. Ref.) Invertase ist im Sekret der

37 *
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Ovarialcysten vorhanden, u. zwar ist die Menge bei Cystadenoma pseudomueinosum 
gróBer ais bei C. serosum. Bei C. pseudomueinosum besteht eine Beziehung zur GroJBe 
des Tumors. Der Enzymgek. steigt entspreehend mit. Lactase wurde im Sekret von 
C. pseudomueinosum beobachtet, bei C. serosum fehlte sie in den meisten Fallen. (Japan. 
Journ. Obstetrics & Gynecology 12- 190— 99. 1929. Kyoto, Univ, Gynakolog. Inst. 
Inst. Sep.) ' WEIDENHAGEN.

T. Tachibana und M. Abe, Untersuchung von Fermenten in  dem Sekret von Ornrial- 
cysten. VI. Mitt. Pepsin und glykokoll- sowie asparaginspaltende Fermente. (V. vgl. 
vorst. Ref.) Pepsin wurde bei Cystadenoma pseudomueinosum in gróBerer Menge ais 
bei C. serosum beobachtet. E in glykokollspaltendes Enzym fehlte. Dagegen ist Aspara- 
ginase vorhanden. Die Menge ist wieder in dem serósen Tumor kleiner. (Japan. Journ. 
Obstetrics & Gynecology 12. 200— 13.1929. Kyoto, Univ., Gynakolog. Inst. Sep.) W e i d .

Sergius Morgulis, Studien iiber die Inaktiviening von Katalase. II. Inaktirierung 
durch UltravioletlbestraMung bei verschiedener Wasserstoffionenkonzentratiom. Unter Mit- 
arbeit von L. Shumaker. (Vgl. C. 1928. II. 2475.) D ie Katalase aus Rinderniere 
ist gegen ultrayioletto Bestrahlung am bestandigsten bei ph =  6,0 u. 11,0. Bei ph =  6,0 
is t auch die katalat. A ktivitat groB, so daB im Gegensatz zu Verss. von PlNCUSSEN 
(C. 1926. I. 2709) das Optimum der Inaktivierung durch Bestrahlung n i c h t  mit dem 
Pii-Optimum der Wirksamkcit zusammenfallt. (Journ. biol. Chemistry 86. 75— 85. Marz 
1930. Nebraska, Omaha, Univ., Biochem. Abt.) WEIDENHAGEN.

Fr. W ilhelm  Krzywanek und Bedi-i Schakir, Qualitalive und quantitative Unter- 
sucliungen iiber den Fermenlgehalt der Haustierfazes. Im K ot von Pferd, Rind, Schaf, 
Ziege, Schwein u. Hund sind von proteolyt. Fermenten Trypsin u. Erepsin vorhanden, 
Pepsin u. Nuclease fehlen. Von kohlenhydratspaltenden Fermenten ist nur Diastaso zu- 
gegen. Es besteht eine unverkennbare Abhangigkeit von der Nahrung: Carni- u. 
Omniyorenkot enthiilt viel Trypsin, wahrend Diastase zuriicktritt, bei Herbivoren 
ist das Vcrhaltnis umgekehrt. Geringer Invertasegeh. fand sich bei Ziege u. Schwein, 
Maltase bei Schwein u. Hund. Lactasehaltig war der K ot eines 1 Monat alten Ferkels, 
bei einem 3 Monate alten Schwein u. zwei 3 bzw'. 12 Tage alten Kalbern fehlte das 
Ferment. Lipase wurde in allen untersuchten Kotartcn nachgewiesen, den hóehsten 
Geh. wiesen Schweinefazes auf. (Biochem. Ztschr. 220. 342—47. 17/4. 1930. Leipzig, 
U niv., Veterinar-physiol. Inst.) SlJION.

E ,. Pflanzenchem le.
Ernst Spath und Jose£ Piki, tlber neue. Basen der Angosturarinde: Chinolin,

2-Methylchinolin, 2-n-Amylchinolin und l-Methyl-2-kelo-l,2-dihydrochinoliń. (Vgl.
C. 1929. II. 2199.) Naehdem Vff. aus dem m it W.-Dampf fluchtigen Basengemisch 
der Angosturarinde das 2-n-AmyI-4-methoxychinolin (Fraktion Kp .I4 190—200°) iso- 
liert haben, ist es ihnen gelungen, aus dem Vorlauf dieser Fraktion (Kp . l4 100— 190°) 
folgende Basen abzuscheiden: Chinolin, Chinaldin, l-Methyl-2-keto-l,2-dihydrochinolin 
(N-Methyl-a-chinolon) u. 2-n-Amylchinolin. Die Ausbeuten sind zwar sehr gering, 
aber das Auffinden dieser einfachen Basen im Pflanzenreich ist bemerkenswert.

V e r s u c h e. Genannter Vorlauf aus 16 kg Rinde setzte sich zusammen aus
0,5 g von Kp .14 100— 145° u. 5,2 g von K p.u 145— 190°. Nach Entfernung nichtbas. 
Prodd. mit verd. HCl wurde die 1. Fraktion mit W.-Dampf dest., aber nur 150 ccm 
iibergetrieben. D estillat lieferte 2 Fraktionen: 1. Kp.10105°. Daraus Chinolin ais 
Pikrat, ClsH 10O-N4, aus CH3OH, F. 203—204°. 2,4,6-Trinitro-m-kresoIal, C16H 120 -N 4, 
aus CH3OH, F. 224— 225°. 2. Kp-10120°. Daraus Chinaldin ais Pikrat, C,0H 12O7N4, 
aus CH3OH, F. 190— 191°. 2,4,6-Trinitro-m-kresolat, C17H 140 -N 4, aus CH3OH, F. 221 
bis 222°. —  Der iiber 120° sd. Teil der Fraktion Kp .14 100— 145°, der Riickstand von 
der partiellen Dampfdest. u. die Fraktion Kp .]4 145— 190° \vurden zusammen mehrmals 
mit W. ausgekocht, wss. Lsgg. mit starker KOH u. A. ausgeschiittelt, erhaltene Basen 
(0,6g) m it l3°/0ig. HCl bei 0° stehen gelassen, auskrystallisicrtes Salz zerlegt, dest. 
N-Methyl-a.-chinolcm, C10H 9ON, F. 74°. Pikrat, C16H 120 8N4, aus CH3OH, F. 129— 130°.
—  Das m it W. ausgekochte Basengemisch, vereinigt mit den Basen aus der Mutter- 
lauge obigen Hydrochlorids, wurde m it konz. HCl im Rohr auf 175° erhitzt, Lsg. mit 
NaHC03 abgestumpft, mit A. extrahiert, wobei sich wl. 2 -n-Amyl-4-oxychinolin (aus 
noch yorhandener Methoxyverb.) abschied. A.-Ruckstand dest., Fraktion 130— 170° 
(14 mm) in das Jodmcthylat iibergefuhrt, dieses unter 10 mm dest. Daraus 2-n-Amyl
chinolin ais Pikrat, C20H 20O7N4, aus CH3OH, F. 125— 126°. (Monatsh. Chem. 55. 352 bis 
357. April 1930. Wien, Univ.) L in d e n b a u j i .
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R. Kuhn, A. W interstein und W. Kaufmann, Uber ein krystallisiertes Farb- 
wachs. Der von K u h n  u . W ie g a n d  (C. 1929 . II. 37) aus Physaliskelchen isolierte, 
schon krystallisierende rote Farbstoff lieB sich durch alka]. Verseifung in 2 Moll. 
Palmitinsaure (F. 62,5°) u. 1 Mol. eines Polyenfarbsloffes (F. 202°) zerlegen, der m it 
Xanthophyll, C10H 500 2, isomer ist u. bei Einw. von 2 Moll. Palmitinsaurechlorid in  
Pyridin den Physalisfarbstoff C72H 1160 4 (F. 97°) zuriicklieferte. Danach darf man 
erwarten, daB unter den Lipochromen noch andere, dic bisher nur nach alkal. Ver- 
seifung isoliert wurden, urspriinglich ais Fettsaureester yorliegen, soweit sie, wie das 
Xanthophyll, OH-Gruppen besitzen. Die Beziehungen der natiirlichen Polyenfarb- 
stoffe zu den damit vergesellschafteten Fetten u. Wachsen erscheinen damit in neuem  
Lichte. Weiter is t es denkbar, daB auch fiir die physiolog. Wrkgg. von Carotinderiw. 
die Veresterung von Hydrosylen Bedeutung besitzt. (Naturwiss. 18 . 418. 9/5. 1930. 
Ziirich, Eidgenoss. Techn. Hochsch., Agrikulturchem. Lab.) POETSCH.

M. C. Tummin Katti und V. P. Sliintre, Chemische Untersuchung der Stengel 
von Coscinium feneslralum, Coleb. I. D ie Stengel dieser in  Indien u. Ccylon wachsenden 
Pflanze (Menispermaceae) werden in Form von Tinkturen u. Aufgussen ais Anti- 
pyreticum u. Antiperiodicum yerwendet. Yff. haben das zerkleinerte Materiał griind- 
lich m it 95%ig. A. estrahiert, dunklen, siruposen A.-Riickstand m it einem Teil des 
extrahierten Materials vermischt, getrocknet u. nacheinander m it PAe., A ., Chlf., 
Essigester u. A. extrahiert. —  P A e .  - E i t r a k t .  Braun, yiscos. Gab in ath. Lsg. 
an verd. HC1 oder Alkalien nichts Węsentliches ab. Daher m it alkoh. NaOH yerseift, 
getrocknete Seife m it A. extrahiert A.-Riickstand lieferte aus yiel A. ein Krystall- 
gemisch von F. 64— 69° u. dieses dureh Erhitzen mit Phthalsaureanhydrid usw .: 
1. Cerylalkohol, C27H 35-OH, Nadeln aus A., F. 78— 79°; Aceiał, F. 64— 65°. 2. Hentri- 
akontan, C31H M, Bliittchen aus Essigester, F. 68— 69°. Aus obiger alkoh. Mutterlaugo 
ais Digitonid isoliert: Sitoslerin, Nadeln aus A., F. 135— 136°; Aceiat, F. 121— 122°. 
In der extrahierten Seife wurden Palm itin- u. Olsaure festgestellt. —  A. - E i t r a k t .  
Wahrend der Extraktion Ausscheidung eines festen Prod., welches aus A. Krystalle 
von Sitosteringlykosid (,,Ipuranol“ ), CMH 5|j06, lieferte, F. 289— 290°; Acetal, F. 161 bis 
162°. Hydrolyse m it amylalkoh. HC1 ergab Sitosterin u. Glykose. —  C h l f . -  
E x t  r a k t. Lieferte wenig Alkaloidgemisch (F. 204— 206°), vereinigt m it dem gleichen 
Prod. aus dem A.-Extrakt. —  E s s i g e s t e r e x t r a k t .  Wenig harzige Prodd. —  
A. - E i t r a k t .  Schied bei wochenlangem Stehen orangegelbo Krystalle ab. Mutter- 
lauge gab m it yiel W. braunen, amorphen Nd. Aus dessen F iltrat wurden durch Fiillen 
mit HgCl2, dann Pb-Acetat ein Alkaloidgemisch u. ein Saponin isoliert. Das letzto 
Filtrat enthielt Glykose. Aus obigem Krystallgemisch wurden durch fraktioniertc 
Itrystallisation aus A. u. W. 2 Alkaloide yon FF. 205— 206° u. 223— 224° isoliert. 
(Arek. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268 . 314— 21. Mai 1930. Bangalore, 
Indian Inst. of Science.) LlNDENBAUM.

E s. P flan zen p h yslo log le . B akterio log ie .
D. Strilciuc, Alypische Korrodierung der Starkę bei der m it Fusarium roseum 

und Gibberelła Saubinetii befallenen amerikanischen Futtergerste. Wie an mkr. Ab- 
bildungen gezeigt wird, erfolgt die Korrodierung nicht unter Ring-, Spalten- u. RiB- 
bldg., sondern in  Form punktfórmiger Substanzyerluste, wodurch die Korner ein sieb- 
artig durchlóchertes Aussehen erhalten, was zur Diagnose des Pilzes yerwendet werden 
kann. Ais Ursache wird órtlicher Nahrstoffentzug durch die Pilzhyphen- bzw. lokale 
Fermentbldg. angenommen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59 . 258-—65. Febr./Marz 
1930. Bukarest.) G r o s z f e l d .

Colin und E. Gueguen, Jahreszeitliche Schwanlcungen des Zuckergehaltcs bei den 
Florideen. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 3798.) Der im Laufe des Jahres 1927— 1928 an Rhodymenia 
palmata ermittelte Zuckergeh. ergab wahrend der yerschiedenen Monate Werte, die 
im Jahre 1927 zwischen 0,33 u. 5,36, im Jahre 1928 zwischen 0,27 u. 8,54% schwankten. 
In den Wintermonaten ist der Zuckergeh. am niedrigsten. Er steigt im Mai an, um 
das Maximum im August oder September zu erreichen. Der Zuckergeh. wechselt in 
den yerschiedenen Jahren je nach der Starkę der Insolation. Die Algen nórdlich ge- 
legener Kusten zeigten einen geringeren Zuckergeh. ais diejenigen siidlicherer Gebiete. 
Die Abwesenheit von Starkę erklart die Bedeutung der 1. Zucker. Bei den starke- 
haltigen Spezies von Furcellaria u. Polyiden ist der Zuckergeh. geringer u. keinen so 
groBen Schwankungen unterworfen. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 884— 86. 
7/4. 1930.) G u g g e n h e im .
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Jan Włodek und Kazimierz Strzemieński, EinflufS des Nahrstoff-, insbesondere 
Kalimangels auf das Rotwerden der Kartoffelsdfte. An Kalimangel leidende Kartoffel- 
knollen róten sich boim Durchschneiden schneUer u. intensiver ais Volldiingungs- 
kartoffeln. Das Rot- bżw. Schwarzwerden der Schnittflache beruht auf Tyrosin- 
Tyrosinasewrkg. im Safto der beschiidigten Zellen. Der Unterschied im Rotwerden 
is t so schiagend, daB man die Kalimangelknollen daran mit Sicłierheit erkcnnen kann. 
Die ph ist im PreBsaft der Kalimangelknollen niedriger ais in  den Yolldungungs- 
knoUen; der Untersehied ist aber nicht grofi. D ie Kalimangelkartoffeln aind reicher 
an Gesamt-N, namentlich an NichteiwciB-N, besonders aber an Tyrosin. Doch kann 
der kohere Tyrosingeh. nicbt ais die einzige Ursache des rascheren Rotwerdens be- 
trachtet werden. (Roczniki Nauk Rolniczych I Leśnych 23. 367— 412. 1930. Krakau, 
Univ.) S c h ó n f e l d .

S. Schmidt, iiber die Adsorption des Diphtherietoxbis durch Aluminiumhydrozyd. 
(Vgl. C. 1930 . I. 1636.) Nachweis der Móglichkeit, Diphtherietoxin durch Aluminium- 
hydroxydadsorption zu reinigen u. durch Na2H P 0 4 wieder zu extrahieren. Zum Teil 
gehen die Toxine bei der Reinigung in Toxoide iiber, behalten ihre Antigeneigg., ver- 
lieren aber von ihrer Toxizitat. Nicht verandert wird die Antitoxinausflockung. Mit 
Formol Uberfiihrung in die Anatoxine wie bei den unbehandelten Toxinen. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 103 . 1296— 98. 1/5. 1930. Kopenhagen, Serotherap. Staatsinst.) Opp.

S. Schmidt und A. Hannsen, tlber die Reinigung des Diphłherietoxins und -ana- 
toxins durch kombinierle Adsorption an Aluminiumoxydhydrat und Tierkohle. (Vgl. vorst. 
Ref.) Unterss. iiber das pn-Optimum bei der Adsorption an Al(OH)3 allein u. kombiniert 
mit Kohle. (Compt. rend. Soc. Biol. 103 . 1305—07. 1/5. 1930.)  ̂ Op p e n h e im e r .

S. Schmidt und K. Kjaer, tlber die Reinigung des Diphtherictozins durch Saure- 
fdllung. (Ygl. vorst. Ref.) Zu Diphtherietoxin wird soviel HC1 oder Essigsaure zuge
setzt, daB die Mischung in die Nahe des isoelektr. Punktes der Fraktion kommt, die 
das spezif.-akt. Prinzip tragt. Es bildet sich ein N d., der abzentrifugiert, gewaschen 
u. in schwacli alkal. W. gelóst werden kann. D ie Saurereinigung bietet aber nicht die 
Vorteile, die die AJ-Adsorption bietet. (Compt. rend. Soc. Biol. 103 . 1307— 10. 1/5. 
1930.) Op p e n h e im e r .

R. W ernicke und F. Modern, Versuch der Reinigung des Antidiphtherieserums 
durch Adsorpticm an Aluminiumoxdyhydrał. Negatives Resultat. (Compt. rend. Soc. Biol. 
103 . 1277. 1/5. 1930. Buenos-Aires, Bakteriol. Inst. des Nation. Dep. f. Hygiene.) Opp.

A. H. Hutchinson und Dorothy Newton, Die spezifische Wirlcung von mono- 
chromalischem Licht auf das Wachstum der Hefe. Ein monochromat. Licht ausgesetzter 
Hefenstamm (gezuchtet aus einem FLEISCHM ANN-Praparat) wird durch Strahlen 
verschiedener Wellenlange ungleichmaBig beeinfluBt. D ie Wrkg. der Hg-Linien des 
sichtbaren Spektrums wird charakterisiert durch eine geringe Hemmung des Wachs- 
tums durch rotes oder orangefarbenes, Stimulation durch gelbes u. griines u. zu- 
nehmende Hemmung im blauen u. violetten Licht. Im nahen Ultraviolett ?. 3984 A  
besteht eine plótzliche Umkehr zur Stimulation, die zunimmt bei /. 3650 A  u. das 
Gebiet A 2894 A bis A 2700 A kennzeichnet. Andere gepriifte Linien hemmen das 
Wachstum. Im allgemeinen is t der Effekt sowohl der Stimulation wie der Hemmung 
gróBer, wenn die Kontrolle ein schnelles Wachstum zeigt; nur am roten Ende des 
sichtbaren Spektrums liegen die Verhaltnisse umgekekrt. (Canadian Journ. Res. 2. 
249— 63. April 1930. Vancouver, Canada, Lab. of the Univ. of British Columbia.) K o b .

Robert Robison und Walter Thomas James Morgan, Die Fhosphorsdureester 
der alkoholischen Gdrung. Es werden Methoden beschrieben zur Isolierung u. Unters. 
der Phosphorsaureester, die bei der Garung von Zuckern durch Hefenpraparate ge- 
bildet werden. Mogliche Fehlerąuellen beziiglich der aus den Resultaten dieser u. 
anderer Methoden gezogenen Schliisse werden diskutiert. Die Verteilung des total 
veresterten Phosphors zwischen den 4 bekannten Estern (Hexosediphosphat, Glucose- 
monophosphat, Fructosemonophosphat u. Trehalosemonophosphat), die nach den an- 
gegebenen Methoden bestimmt werden, wird fiir mehrere Garverss. mit Hefensaft, 
Zymin u. Trockenhefe angegeben. E s besteht die Móglichkeit, daB noch ein 5. 
Ester gebildet wird, doch kann dieser nur einen sehr kleinen Teil der Garprodd. 
ausmachen. Die Wrkg. der Anderung der Phosphatzugabe auf die Entstehung der 
verschiedenen Ester wird studiert. Hexosemonophosphat wurde in masimaler 
Ausbeute erhalten bei schneller Garung u. betrachtlichem UberschuB an Phosphat. 
Die Menge des gebildeten Trehalosemonophosphats wurde groBer, wenn die Garung 
nach Zugabe des Phosphats einige Zeit fortgesetzt wurde, nahm aber bei weiterer
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Verlangerung der Gardauer wieder ab. Eine sl. krystallin. Form von Bariumtrehalose- 
monophospliat wird beschrieben. (Vgl. auch C. 1929. I. 870.) (Biochemical Journ. 
24. 119— 32. 1930. London, Lister Inst., Bioohem. Departm.) K o b e l .

H. Ivekovich, Die spezifische Garung von Glucose und Fructose dureh Bierhefe. 
Die vom Vf. bereits friiher (C. 1927. I. 3095) festgestellte Tatsaehe, daB bei gleicli- 
zeitiger Ggw. gleicher Mengen von Glucose u. Fructose Glucose um 1,78-mal schneller 
yergart ais Fructose, steigt einen Spezialfall der von H O P K I N S  (C. 1929. I. 1707) an- 
gegebenen Gleichung zur Berechnung der Gargeschwindigkeiten der beiden in be- 
liebigen Gemischen yorhandenen Zucker dar. (Biochemical Journ. 24. 4— 5. 1930. 
Zagreb, Jugoslavien, Inst. f. Hygiene u. Schule f. Volksgesundheit.) K O B E L .

Hofmann, Uber den Einflu/3 der Kohlensaure auf die Hefegarung. Mit Bezug auf 
die Arbeit von LlESKE u .  HOFMANN (C. 1930. I .  1318) iiber Hefegarung bei hohen 
Gasdrucken wird die Literatur iiber dio garungshemmende Wrkg. der C 0 2 krit. be- 
sprochen, u. es werden einige erganzende Verss. mitgeteilt. (AVchschr. Brauerei 47. 
228— 30. 17/5. 1930.) K o l b a c h .

Hideo Katagiri und Kakuo Kitałiara, Die Bildung von Kojisdure dureh Asper
gillus oryzae. Teił I. Die Bildung von Kojisdure aus Pentosen, Zuchem, Zucker alkoholen 
und Glucomsdure. Die Unters. iiber den EinfluB der Konz. von Glucose oder Glycerin 
u. (NH4)2S 0 4 auf die Bldg. von Kojisaure dureh Aspergillus oryzae ergab, daB bei 
einem geringen Geli. von (NH 4)2S 0 4 u. einer hohen Konz. an Glucose oder Glycerin 
mehr Kojisaure gebildet wird. Das pH-Optimum fiir die Bldg. von Kojisaure ist ca. 2,4, 
fiir das Wachstum des Pilzes etwa 5,0. Aus yersehiedenen Kohlenhydraten, mehr- 
wertigen Alkoholen u. Gluconsiiure wurden in 5%ig. Lsg. der organ. Substanzen 
(0,8% bei Triosen) bei 0,05% (N H 4)2S 0 4-Geh. nach 2 0 1’agen wechselnde Mengen 
von Kojisaure er hal ten. Von Kohlenhydraten bildeten Maltose, Rohrzucker, Glucose, 
Inulin, Fructose u. Xylose 10— 40%, Mannose, Arabinose u. Galaktose 1— 6% u. Lactose, 
Glycerinaldehyd u. Diosyaceton keine Kojisaure. Von mehrwertigen Alkoholen wurde 
Kojisaurebldg. beobachtet bei Sorbit, Dulcit, Glycerin, Glyeerin-/3-phosphat u. Inosit, 
keine Kojisaure wurde gefunden aus Mannit, Erythrit u. Athylenglykol. Unfahig 
zur Bldg. yon Kojisaure zeigten sich weiter a-Methylglucosid, Rhamnose, Zuckersaure, 
GlycerinsiŁure, yersehiedene Osysauren, Fettsiiuren, Ketonsauren, Aldehyde, Ketone, 
einwertige Alkohole, Ketonalkohole u. Aminosauren. Die die Bldg. von Kojisaure 
hemmende Wrkg. von Na2C03 u. Na2S 0 3 wird auf Yeranderung des Ph zuriickgefiihrt. 
(Buli. agricult. chem. Soc. Japan 5- 38— 47. 1929. Sep.) K o b e l .

Einar Lundsgaard, Die Monojodessigsdurewirltung auf die enzymatische Kohlen- 
hydraispallung. (Vgl. C. 1930. I. 3207.) In  Verss. mit lebender Hefe sowie mit einem 
aus getrockneter Bierhefe hergestellten Zymasepraparat hat sich die Monojodessig- 
saure imstande erwiesen, die alkoh. Garung Yóllig aufzuheben. Bei maBiger Hefenmenge 
(5— 10%) wird eine sichere Aufhebung dureh eine Konz. von 1: 5000 (ca. 1/iooo'mo^) 
erreicht. Selbst weit schwachere Konzz. heben nach einer Einwirkungsdauer von einigen 
Stdn. das Wirkungsvermogen eines Zymasepraparates Yollstandig auf. —  Weder in 
Verss. nńt lebender Hefe noch m it Zymase is t eine Hexosephosphatbldg. nachweisbar, 
wenn die Garung dureh Monojodessigsiiure aufgelioben ist. —  Das Wirkungsvermógen 
von Invertase, Ptyalin u. Katalase bleibt sogar von erheblichen Monojodessigsaure- 
konzz. (1:300) unbeeinfluBt. (Bioehem. Ztsehr. 220. 1—7. 7/4. 1930. Kopenhagen, 
Medizin.-physiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Einar Lundsgaard, Uber die Einioirkung der Monojodessigsdure auf den Spaltungs- 
und Ozydationsstoffwechsel. Wahrend die anosybiont. Zuekerspaltungen, Glykolyse 
(C. 1930. I. 3207) u. Garung (yorst. Ref.) dureh Monojodessigsiiure yollstandig auf- 
gehoben werden, yerlaufen die oxydativen Prozesse fast ungestórt weiter, so daB man 
in der Monojodessigsaurevergiftung iiber eine Methode yerfiigt, die die Trennung des 
Spaltungs- u. Oxydationsstoffwechsels ermoglieht. (Bioehem. Ztsehr. 220. 8— 18. 
7/4. 1930. Kopenhagen, Medizin.-physiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

E 4. T ie ro h e m ie
Hermann Mathis, tlber eine Proteidathersćhwefelsaure aus der Magenschleimhaut. 

Magenschleimhaut yom Schwein wird mit Essigsaure digeriert, mit Bleizueker gefallt, 
entbleit, die Fl. im Vakuum eingeengt, mit A. gefallt, in  H ,0-L sg. der Dialyse unter- 
worfen, das Adialysable wieder mit A. gefallt. Die Substanz zeigt folgende Eigg.: 
Biuret- u. Molischrk. positiy; mit Millonreagenz weiBe Fallung, keine Rotfarbung; 
Tryptophan- u. Xanthoproteinrk. negatiy. Nach der Hydrolyse mit verd. HCl gibt
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die Substanz m it BaCl, eine Fiillung yon BaSO.,. Die aus Leber u. Hypophyse ge- 
wonnenen Proteidatherschwefelsauren (C. 1930. I. 243) werden m it der in  sehr geringer 
Ausbeute aus Magenschleimhaut erhaltenen verglichen. (Biochem. Ztschr. 220. 493 
bis 495. 17/4. 1930. W ien, Lab. d. Ludwig Spiegler-Stiftung.) SlMON.

Kaneji Tsuji und Saburo Higashi, Beitragc zur Kennlnis der Fischgalle. D ie 
Galie des Dorsclies (Gadus macrocephalus Tilesium) und- Mekaziki (X iphias gladium). 
In  der Galie des Dorsches wird Taurocholsaure, in der Galie von Mekaziki (Bewohner 
trop. Meere) Cholsaure nachgewiesen. (Arbb. med. Univ. Okayama 1. 546—49. Marz 
1930. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) OPPENHEIMER.

Hermann Gronvall, Uber das Vorkommen der Citronensaure im  Kammerwasser. 
Der Citronensiiuregeh. des Kammerwassers wird nach T h u n b e r g  (C. 1929. II. 1167) 
bestimmt. D ie Kammerfl. des Kaninchenauges enthalt zwischen 40 u. 67,5 y  Citronen
saure pro ccm, beim Kuhaugo gelang der Nachweis nicht, im Sehweineauge wurden 
50 y Citronensaure pro ccm gefunden. Das menschliche Augo enthalt, wie in  einem 
Vers. fostgestellt wurde, mindestens 30 y Citronensaure pro ccm Kammerwasser. (Bio
chem. Ztschr. 220. 82— 83. 7/4. 1930. Lund, physiol. Inst. u. ophthalmolog. 
K linik.) SlMON.

E 5. T ie r p h y s io lo g ie .
Anton Fischer und Alfred Blankenstein, Untersuchungen iiber die chemische 

Konstitutimi der Serumeiweijikorper. I. Yff. yersuchen, die durch verschiedene Neutral- 
salzfallungen isolierten Fraktionen des SerumeiweiBes mit den colorimetr. Best.- 
Methoden des Tryptophans, Cystins u. Tyrosins zu identifizieren. Besonders der Trypto- 
phangeh. der Serumfraktionen weist grofie Unterschiede auf. Auf Gnmd dieser Be- 
funde glauben die Autoren annehmen zu konnen, daB das Serumglobulin u. das Serum- 
albumin ein Gemcnge aus mehreren, chem.-konstitutionell yerschiedenen EiweiB- 
korpern darstellen. Nach Ansicht der Vff. lasscn sich aus dem Serum 7 Fraktionen 
darstellen, die nach ihrer Methode ais chem.-differente Proteinę angesprochen werden 
konnen. Mit Hilfe feinerer Metlioden besteht die Aussicht auf genaue Abgrenzung 
u. Identifizierung der Serumproteine. (Biochem. Ztschr. 220. 380— 93. 17/4. 1930. 
Aachen, Landesbad, Rhcumaforscliungsinst.) SlMON.

B. Lustig und G. Botstiber, Uber Jod- und Rhodanbindungsvermogen und Lipoid- 
gehalt der Serumeiwei fi fraktionen bei Lues und Morbus Basedowii. Das Jodbindungs- 
vermógcn der SerumeiweiBkórper ist im Serum von Basedowkranken viel schwacher, 
im luet. Serum viel starker ais im n. Zwischen Jodbindung u. Jodvertragliclikeit 
besteht somit eine Koinzidenz. Neben der Depotstelle in der Schilddriise u. im luet. 
Gewebe stellen auch die BluteiweiBkórper eine Art Lokalisationsdepot dar. Die P- 
haltigen Lipoide des Gesamtblutes sind gegeniiber den Gesamtlipoiden bei Luetikern 
erlioht, auch die absol. Werte liegen z. T. hóher ais die Norm. Die m it den einzelnen 
EiweiCkorpern ausfallenden Lipoide zeigen konstantę Unterschiede in  der Zus., die 
sich auf den Cholesterin- u. P-Geh. der einzelnen Lipoidfraktionen erstrecken. Bei 
luet. Seren ist die Hauptmenge der Lipoide an Pseudoglobulin gebunden, bei Normalen 
in  der Reihenfolge A lbu m in>  Pseudoglobulin>  Euglobulin. D ie einzelnen Luesrkk. 
sind wahrscheinlich auf diese Veranderung des Lipoidgeh. der EiweiCkórper zu be- 
ziehen. D ie Bindung yon Rhodan im Serum erfolgt hauptsachlich an die Pseudoglobulin- 
fraktion. (Biochem. Ztschr. 220. 192— 203. 7/4. 1930. Wien, patholog.-chem. Lab. d. 
Rudolf-Stiftung.) SlMON.

R. Bruynoghe und P. Vassiliadis, Vnlersux.hv.ngen uber die antigenbildenden 
Eigenschaflen der Gelaline. N is h im u r a  (C. 1930. I. 2441) zeigte, dafi Inulin, D estrin, 
Starkę, die ais nicht antigenbildende Substanzen angesprochen werden, Antigenbildner 
sind, wenn man die Antikórper des Serums vorbehandelter Tiere auf den Geh. an 
ablenkenden Immunkórpern betrachtet. Genau so verhalt sich Gelatine oder Gelatine, 
an die (ygl. A d a n t*, C. 1930. I. 3323) diazotiertes Anilin gekoppelt ist. (Compt. rend. 
Soc. Bioh 103. 543— 44. 21/2. 1930.) Op p e n h e i m e r .

Bashir Ahmad und Jack Cecil Drummond, Der relatire Vitamin-A-Wert der 
Korper- und Leberóle gewisser Fische. Sc h m id t -N i e l s e n  (Kon. Norsk. Videnskab. 1. 
Nr. 15. 29. 63 [1928]. 2 . Nr. 13 [1929]) hat auf Grund yergleichender colorimetr. u. 
biolog. Verss. zum Nachweis yon Vitamin A in Fischólen festgestellt, daB die nach 
den beiden Methoden erhaltenen Resultate nicht ubercinstimmen u. hat daraus ge- 
schlossen, daB die blaue Farbrk. mit AsC13 u. SbC l3 fiir Vitamin A nicht spezif. ist. 
Yff. haben dagegen bei Priifung yon 6 Fischolproben auf Yitamin A nach der colorimetr.
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u. der biolog. Methode innerhalb verniinftiger Grenzcn iibereinstimmende Werte er
halten, behaupten aber nicht, daB die Farbrk. spezif. ist. D ie Unterschiede der Resultate 
von SCHMIDT-NlELSEN u . den Yff. beruhcn wahrscheinlich auf einer abweichenden 
Technik u. der Deutung der biolog. Priifung. (Biochemical Journ. 24. 27—36. 1930. 
London, Univ. Coli., Dep. of Physiol. and Biochem.) KOBEL.

Martin Schieblich, Vergleichende Untersuchungen iiber die Fahigkeit der Vitamin-B- 
Bildung durch Bac. vulgatus (Fliigge) M igula und Bac. mesentericus (Fliigge) Lehm. et 
Neutn. Die Fahigkeit der Vitamin-B-Bldg. durch B. vulgatus (Fliigge) Migula (vgl. 
C. 1 9 2 9 . II. 900) u. B. mesentericus (Fliigge) Lehm. et Neum. wird verglichen. Es 
ergibt sich, daB letzterer unter den gegcbenen Vers.-Bedingungen diese Eig. in  weit 
geringerem MaBo besitzt. Die von B. vulgatus bei seinem Wachstum auf einem vitamin- 
B-freien Futtergemisch gcbildete Menge von Vitamin B erwies sich ais ausreichend, 
um bei alleiniger Verabreichung des bewachsenen Gemisches an jungę Ratten prakt. 
optimales Wachstum zu gewahrleisten. (Biochcm. Ztschr. 2 2 0 . 394— 98. 17/4. 1930. 
Leipzig, U niv., Tierphysiol. Inst.) SlMON.

Bindiganavale Tirumalachar Narayanan und Jack Cecil Drummond, Die 
Anreichemng von V i tarnin B». Es wird ein Vers. bcschrieben, Vitamin Be durch Ad- 
sorption an Fullererde anzureichern. Wahrend die Adsorption bei pn =  0,05 bis 0,1 
vollstandig war, bot die Abtrennung der adsorbierten akt. Substanz groBe Scliwierig- 
keiten. „Norite“-Tierkohle war zur Adsorption ungeeignet. Die akt. Substanz ist  
relativ unl. in iiber 70%ig. A. Eino Menge des gewonnenen Konzentrats, die 6 mg 
organ. Substanz enthiilt, geniigt ais tiigliche Gabe fiir jungę R atten. Eine weitere 
Fraktionierung dieses Konzentrats is t in Bearbeitung. —  Die bekannte Tatsache, 
daB die akt. Substanz gegen Hitze, Sauren u. Alkalien bestandig ist, wird bestatigt. 
Yitamin B 2 -wird weder durch H ,0 2, noch durch salpetrige Saure zerstort. Es ist nicht 
merklich 1. in  Butylalkohol. (Biochemical Journ. 24 . 19— 26. 1930. London, Univ. 
Coli.. Departm. of Physiol. and Biochem.) KOBEL.

Bindiganavale Tirumalachar Narayanan, Die chemische Untersuchung von 
„Bios.“ „Bios“ u. Vitamin B , sind nicht ident. Das in  „Bios“ enthaltene Vitamin B2 
wurde abgetrennt. —  Die Priifung einer Reihe bekannter chem. Substanzen auf ,,Bios“ - 
Wrkg. ergab, daB keiner der untcrsuchten Stoffe einen merklich stimulierenden Ein- 
fluB auf das Wachstum der Hefe ausiibt. —  Es wird eine Methode der Fraktionierung 
von „Bios“ beschrieben, nach der Konzcntrate erhalten werden, von denen ca. 0,01 mg 
pro ccm kiinstlicher Zucker-Salz-Maischc das Hefenwachstum deutlich stimulieren. 
Das Endkonzentrat scliien hauptsachlich aus verhaltnismaBig einfachen N-haltigen 
Substanzen zu bestehcn u. enthielt keinen Phosphor. Das vom Vf. dargestellte „Bios“ - 
konzcntrat ist wirksamer ais die „Bios“ -Praparato von E d d y , K e r r  u . WILLIAMS 
(C. 1 9 2 5 .1. 977), M i l l e r  (C. 1 9 2 4 .1. 2171) u. L u c a s  (C. 1 9 2 5 . 1. 2634). —  D ie An- 
gaben von E a s t c o t t  (C. 1 9 2 8 . II . 1675), daB Inosit ein wesentlicher Bestandteil 
von „Bios“ ist, konnten nicht bestatigt werden. (Biochemical Journ. 2 4 . 6— 18. 1930. 
London, TJniv. Coli., Departm. of Physiol. and Biochem.) KOBEL.

Emile F. Terroine und R. Bonnet, Ausnulzung der bei den Oxydalionen frei- 
werdenden Energien durch den Organisinus und das Problem des Nahrwerls des Alkohols. 
Umfassende Priifung der Wiirmebldg. nach A.-Zufuhr unter verschiedenen physiolog. 
Bedingungen; Feststellung, daB A. keinerlei Nahrwert fiir dieFunktion u. Unterhaltung 
des Organismus hat, daB er nur ais Warmebildner wirkt. (Buli. Soc. Chim. biol. 11 . 
1223— 53. Nov. 1929.) O p p e n h e im e r .

A. Timofejewa und O. Steppuhn, Beitrag zur Frage der intracellularen Protein- 
synthese. Vff. messen die Autolyseintensitat von Mausen u. Ratten in Pufferlsgg. bei 
Ph =  3,8 u. 7,1. Der Gesamtkórper wachsender Tiere zeigt einen starkeren Protein- 
zerfall. Nach Ansicht der Autoren spreehen die Verss. im Sinne einer Identitiit der 
beiden Mechanismen der intrazelluliiren Proteinsynthese u. der autolyt. Spaltung 
in vitro. (Biochem. Ztschr. 220. 133— 37. 7/4. 1930. Moskau,chemo-pharmazeut. 
Forschungsinst.) SlMON.

N.-C. Laclau und A.-D. Marenzi, JReduktionsvennógen der Gewebe nach Zufuhr 
einer cystinannen Didt. Der Glulathiongeh. der Gewebe von Ratten, die cystinarm  
ernahrtwerden, sinkt. (Compt. rend. Soc. Biol. 103 . 1287— 88. 1/5. 1930. Buenos Aires, 
Physiolog. Inst. d. med. Fak.) OPPENHEIMER.

M. Loeper, A. Lemaire und A. Mougeot, D ie Bedeutung des Glykogens fu r die 
Tdtigkeil des Schneckenherzens. Die Herzfunktion ist abhangig vom Glykogenreichtum. 
Aus der Glucose der Nahrlsg. kann das Herz Glykogen aufbsuen. Amyla.se bringt das
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Herz zum Stillstand. Werden aber gleichzeitig Kohlehydrate beigefiigt, so bessert 
sich die Tiitigkeit. (Compt. rend. Soc. Biol. 190. 950— 51. 14/4. 193Cf.) Oppe n h e im e r .

David Stiven, MilchsaurebUdung in  Muskelexlraklen. V. Vergleicli zwisehen 
lóslicher Siarkę und Glykogen in  bezug auf die Milchsaurebildung und Phosphorsaureester- 
anhaufung. (IV. ygl. C. 1930. II. 86.) Lósliclie Starkę wird von Katzenmuskulatur 
mit derselben Ausbeute wie Glykogen zur Milchsaure abgebaut, jedoch erfolgt, ilire 
Bldg. in der ersten Zeit erheblich langsamer ais beim Glykogen. Das gleiche gilt fiir 
dio Anreicherung der Phosphorsiiureester. (Bioohemical Journ. 24 .169— 71. 1930.) Ohle

David Stiven, Milchsaurebildung in Muskeleztrakłen. VI. Einflufi der Bestrahlung • 
auf die Milchsaurebildung und Phosphorsaureesteranhdufung aus Glykogen. (V. ygl. 
yorst. Ref.) DurchUltraviolettbestrahlung (Hg-Lampe) vonKatzenmuskelextraktenwird 
die Milchsaurebldg. aus Glykogen stark erhoht. Die intermediare Phosphorsaure- 
esteranhaufung wird bei kurzdauernder Bestrahlung der Extrakte nicht wesentlich ver- 
andert, nimmt aber bei liingerer Bestrahlungsdauer sehr erheblich ab. (Biochemical 
Journ. 24. 172— 78. 1930. St. Andrews, Univ.) Oh le .

Andre Giberton, U ber die Fettsynthese in Gegenwart von Pankreasextrakten. Mit 
geeigneten Pankreasextrakten laBt sich die Rk.-Gesehwindigkeit der Fettsynthese, 
gemessen an der Verminderung der freien Saure im System Olsaure-Glycerin im Ver- 
gleich zu den Ergebnissen alterer Autoren (H a m s ik ,  Ztschr. physiol. Chem. 65 [1910], 
232), wesentlich besehleunigen. Noch besser werden die Resultate in Ggw. gallen- 
saurer Salze. (Compt. rend. Soc. Biol. 190. 951— 53. 14/4. 1930.) O p p e n h e im e r .

H. Zwaardemaker und T. P. Feenstra, Die Wiederbelebung des Herzens mit 
Hilfe weicher Rontgenstrahlen nach seinem Anhalien durch die Entfemung seines dif- 
fundierbaren Kaliums. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proeeedings 32. 
1303—04. 1929. —  C. 1930. I. 3686.) Wre sc h n e r .

A. I. K usnetzow u nd  A . D .  N oritzyn, Wirkung von Fe-Salzen auf die sympałhischen 
Endigungm und auf die Adrenalinreaktion der Gefdfie. Kleine Fe-Dosen haben auf 
das sympath. Nervensystem eine iihnliche erregende Wrkg. wie As-Salze. Sie ver- 
starken die Adrenalinrk. <3er GefiiBe. (Areh. Sciences biol., Moskau [russ.] 29. 493 
bis 502. 1929.) SchÓn f e l d .

N. A. Judenitscll, Absolutes Refraktarstadium des Nerven bei Einicirlcinig von 
Cyan- und Arsensalzen. Es wurde dio Wrkg. von N aCN , K C N  u. Na^AsOf auf das 
absol. Refraktarstadium des Nerven untersucht. Durch NaCN u. KCN wird das absol. 
Refraktarstadium 3— 4-mal gegen n, yerlangert. Bei Einw. yon Na^AsO,! yerkiirzt 
sich das absol. Refraktarstadium des Nerven in  den ersten 4— 5 Stdn. um 20— 25%, 
worauf eine Verlangerung eintritt. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. 
Biologii i Mediziny] 12. 370— 75. 1929. Smoleńsk, Univ.) SchÓn f e l d .

O. Jiróvec und V. Kocian, Vber die Schutzuńrkung von Bayer 205 auf einige
EiweifSstoffe. D ie Schutzwrkg. von „Bayer 205“  (Germanin) wird gepruft an Ovalbumin,
Scrumalbumin, Pepton u. Somatose. Ais Fiillungsmittel dienten Tannin, Sublimat, 
HCl, Hitze. Starkere Germaninkonzz. sehutzen ganz, boi schwacheren wird die Lsg. 
nur opalisierend oder getrubt. In saurer Lsg. sind die Ergebnisse umgekehrt, es kann 
nicht entschieden werden, ob Saure oder „Bayer 205“  das eigentliche Fallungsmittel 
ist. Thermokoagulation der Albuminę bei 100° C wird durch hinreichende Dosen von 
„Bayer 205“  yerhindert, bei kleineren tritt nur Opalisation oder Triibung auf. Mit 
steigender Temp. yermindert sich die Schutzwrkg. gegen Fallungen m it Schwermetall- 
salzen. Vff. fassen die Wrkg. von „Bayer 205“  ais die eines Schutzkolloids auf, in 
dessen Ggw. der EiweiBstoff in  sehr feinen Partikeln gefiillt wird. Dereń GroBe wird 
durch eine Reihe von Faktoren bestimmte Temp., Konz. der Bayerlsg., des EiweiB- 
stoffes, des Fallungsmittels, Gg^v. yerschiedener Salze (NaCl, M gS04, (NH4)2S 0 4), Rein- 
heit des EiweiBstoffes usw. Alle diese Faktoren bestimmen auch die Schutzwrkg. 
yon „Bayer 205“ . (Biochem. Ztschr. 220. 27— 40. 7/4. 1930. Prag, U niy., Zoolog. 
Inst.) Sim on .

P. I. Borissow, A. M. Petrunkina und M. L. Petrunkin, Uber die Bindung 
des Chinins durch die graue Himsubstanz. D ie Fixierung des Cłunins durch die graue 
Hirnsubstanz ist bei kleinem pa sehr gering; sie nimmt ab Ph =  3— 4 standig zu u. 
is t sehr groB boi Ph =  6— 7. Die entfettete Hirnsubstanz bindet gróBero Chininmengen 
ais die nicht entfettete, die Chininaufnahme steigt also m it dem Proteingeh. des 
Praparats. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 29. 455— 59. 1929. Leningrad, 
Med. Inst.) SchÓn f e l d .
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P.-M. Re, Die Bedeutung der rerschiedenen Organe bei der Zuruckhaltung des intra- 
venos beigebrachtm Glykokolls. (Vgl. C- 1930. II. 79.) Ausschaltung der verschiedensten 
Organe u. Organgebiete, oder Stórung ihrer Funktion dureh Hydrazin, chinos. Tusche, 
Chlf. usw. iindert wenig oder nichts an der Kurve des Aminosauregeh. im Blut nach 
Injektion von Glykokoll. Allein die Leberexstirpation u. Unterbindung der Vena 
cava erhohen die Kuxve liingere Zeit u. deutlich. Aber auch diese Kurve liiBt 
erkennen, dafi den anderen Organen ein kompensator. Fixationsvermogen fiir Gly
kokoll eigen ist. Eine Leberfunktionspnifung laBt sich dureh Glykokollinjektion 
nicht durchfuhren. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 1273—75. 1/5. 1930. Buenos Aires, 
Physiolog. Inst. d. med Fak.) Op p e n h e im e r

A. M. Petrunkina und M. L. Petrunkin, Ober die Bedingungen des Brom- 
und Magnesimnschlafs. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 29. 461— 79. 1929. —  
C. 1930. I. 1173.) ■ Sch o nfeld .

C. Massatsch. und H. Steudel, Zur Biologie des Aluminiums. (Vgl. auch C. 1930.
I. 1235.) Verss. mit anhaltender Futterung von R atten u. Hunden mit Al-Salzen 
oder mit einem Geback, das mit Al-haltigem Backpulver hergestellt ist, ergeben, daB 
eine nachweisbare Schadigung nicht erfolgt. Spezielle Schadigungen der Sehleimhaut 
des Verdauungstraktus der Tiere konnten bei vielen Sektionen niemals festgestellt 
werden. Bei Verfutterung unverhaltnismaBig hoher Aluminiumdoscn ist dies natiirhch 
moglich, doch kommen nach Ansicht der Vff. so hohe Dosen bei der iiblichen Ernahrung 
gar nicht in  Betracht, weil sie alle damit versetzten Nahrungsmittel wegen ihres ad- 
stringierenden Geschmacks ungenieBbar machen wurden. (Bioehem. Ztsehr. 220- 
239—49. 17/4. 1930. Berlin, U niv., physiol.-chem. Inst.) Sim o n .

N. C. Laclau und C. Pillado-Matheu, D ie experimentelle Erzengung des Huhner- 
sarkoms m it Arsenik. Fehlgeschlagene Verss., Besprechung der Ursachen des MiB- 
erfolgs u. des Erfolgs anderer Autoren. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 1285— 86. 1/5. 
1930. Buenos Aires, Med. Klin. RAW SON-Hosp.) O p p e n h e im e r .

Oscar Loew, Das Calcium im  Leben der Haustiere. Munohen: Verlag d. Arztlich. Rund
schau O. Gmclin 1930. (65 S.) gr. 8°. M. 2.40; Hlw. M. 3.50.

Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Begr. von Wilhelm Kolie u. August v. Wasser
mann. 3., erw. Aufl. Hrsg. von W. Kolie, Rudolf Kraus, Paul Uhlenhuth. Bd. 7, Tl. 1. 
Jena: G. Fischer; Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1930. 4°. 7,1. (VIII, 
752 S.) M. 78.— ; Hldr. M. 85.50.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer Reihe von Fluideztrakten aus heimischen 

Arzjieipflanzen. Exłracium Rubiae łinctorum fluidum  (Krappivurzelextrakt). D ie Ge- 
sehichte der arzneilichen Verwendung der Krappwurzel wird kurz geschildert, die 
Eigg. n. chem. Rkk. des daraus bereiteten Fluidextraktes angegeben. (Pharmaz. Zentral- 
halle 71. 148—50. 6/3. 1930. Munchen-Scliwabing.) H e r t e r .

H. Breddin, tJber die Perkolation spirilushaltiger Extrakte und die rationeUe 
Bereitung des Mutterkomextrakies. (Vgl. auch C. 1930. I . 1971.) Vf. entwickclt ein 
neues Verf. zur erschopfenden Perkolation von Drogen, nach dem man Fluidextrakte 
ohne Eindampfen von Nachlauf m it einem Minimum von Menstruum darstellen kann. 
Prinzip der Methode ist, die Drogę in 3 gleiche Anteile zu teilen, den 2. m it dem Nach- 
lauf des 1. anzufeuchten u. zu perkolieren usw. Der Aufsogwird jedesmal m it W. ver- 
drangt. Das Verf. wird am Beispiel des Mutterkomfluidextraktes genau erklart. (Phar
maz. ztg . 75. 336— 37. 12/3. 1930.) H e r t e r .

Eduard Ritsert, Frankfurt a. M., Hersteliung tlierapeutiscli wertvoUer Ver- 
bindungen aus Estem der p-Aminobenzoesaure und Campher, gek. dureh die Vereinigung 
mit p-Aminobenzoesaureestern in An- oder Abwesenheit von Verdiinnungsmitteln. —  
Z. B. werden 150 Teile p-Aminobenzoesaureathylester (I) mit 100 Teilen Campher (II) 
yerschmolzen; um schóne Krystalle zu erhalten, gieBt man, bevor die M. ganz erstarrt 
ist, den noch fl. Teil ab. F. 75—80°, 11. in A., A., Aceton, Fetten oder Olen (zu 12 bis 
15%); uul. in W. —  Schmilzt man 100 Teile I mit 150 Teilen II zusammen u. laBt 
fraktioniert erkalten, so erhalt man Krystalle vom F. 38— 40°. —  Die gleiche Verb. 
erhalt man auch dureh Lóson von 150 Teilen II in 40 Teilen, A. u. Zusatz von 100 Teilen I. 
Erhitzt man 100 Teile des Prod. vom F. 38° mit 50 Teilen I, so gelangt man zum  
Prod. vom F. 75— 80°. —  In gleieher Weise erhalt man aus 250 Teilen p-Aminobenzoe-
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saurepropylester (III) u. 150 Tcilen II Krystalle vom F. 80— 85°, —  aus 179 Teilen III 
u. 228 Teilen II Krystalle vom F. 42—46°. —  Aus 193 Teilen p-Aminobenzoesdure- 
isóbutylester u. 128 Teilen II erhalt man eino wasserhelle F l., welche beim Abkiililen 
in Kaltemischung u. Animpfen Krystalle vom F. 65° liefert. Das Prod. besitzt starkę 
anasthet. Wrkg. u. kann mit Olen, wie Ricinusol, mit Wollfett, Essigester, A .-A., 
Aceton usw. verd. werden. —  Eine durch Erhitzen von 100 Teilen Mandelol, 10 Teilen II 
u. 7 Teilen I auf 100° dargestellto Lsg. seheidet beim Erkalten keine Krystalle aus. 
Ebenso lassen sich 10 Teile I, 15 Teile II in 100 Teilen reinem Wollfett losen. (D. R. P. 
498 433 KI. 12o vom 11/10. 1927, ausg. 22/5. 1930.) A l t p e t e r .

Goedecke & Co. Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, Dar- 
stellung von N-Substitulionsprodukten des Salicylamids oder seiner 0-Acylderivate, dad. 
gek., daB man diese in an sich bekannter Weise mit Chloral kondensiert. —  Bei Ver- 
wendung von Salicylamid vcrlauft dio Rk. im Simie der Gleichung: C0H 1(OH)1- 
(CO-NH ,)2 +  CCl3-CHO =  C6H.,(OH)1 -(CO-NH-CH[OH]-C-Cl?)2. Bei diesen Prodd. 
tritt die narkot. u. antipyret. Wrkg. ilirer Komponenten Tollig in den Hintergrund. 
Per os verabreicht, erscheint bald Salicylsaure im Harn, wahrend gleichzeitig gute 
schmerzstillende Wrkgg. ausgelóst werden. Z. B. wird Salicylamid mit Chloral fiir sich 
oder in Ggw. von Chlf. auf 90— 100° erwarmt u. der t)bcrschuB des CC13-CH0 bzw. 
des Chlf. im Vakuum abdest. Der sirupóse Riiekstand wird nach langerem Stehen 
in der K alte fest u. kann pulverisiert werden. Das Chlomlsalicylamid, unl. in W.,
11. in A ., A. Aceton, Bzl., wl. in CC1.„ hat keinen cinheitliehen F ., sondern spaltet bei 
langsamem Erhitzen oberhalb 100° CCl3-CHO ab. Wasserentziehende Mittel fuhren es 
in 2-Trichlormethyl-l,3-benzo-m-oxazin-4-on uber. —  Das analog aus O-Acetylsalicylamid 
u. CCl3-CHO erhaltliclie Chloral-O-acetylsalicylamid bildet aua Essigester +  PAe. Kry
stalle, F. 149— 150°; beim Erhitzen mit W. tritt Spaltung ein. (D. R. P. 498432  
KI. 12 o vom 5/3. 1927, ausg. 28/5. 1930.) Sch o ttlander .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung haltbarer 
Losungen von Salzen der Barbitursauren durch gegenseitige Neutralisation von Bar- 
bitursiiuren u. Alkalien, dad. gek., daB die Neutralisation in einem Gemisch von W. 
u. einem organ. Losungsm. fiir Barbitursauren vorgenommen wird. —  Man lóst z. B. 
100 g Allylisopropylbarbitursdure (I), 400 g Uretlian (II) u. 111 g des Na-Salzes von I 
in 389 g W. •— Eine 2-phasige Lsg. von 400 g II u. 145 g I in 395 g W. wird auf Zusatz 
von 60 g des Na-Salzes von I klar. — Ein Gemiseh von 150 g I u. 350 g II sowio 405 g 
W. wird mit 95 g 20°/oig. NaOH in klare Lsg. verwandelt. —  In einer Lsg. von 350 g II 
u. 55 g diaihylbarbiłursaurcm N a  in 545 g W. lósen sich 50 g Diathylbarbitursdure (III). 
Setzt man 60 g des K-Salzes von I zu einem Gemisch von 50 g I, 300 g Glycerindiathyl- 
dther u . 590 g W ., so erfolgt Lsg. —  In einer Lsg. von 400 g II in 500 g 2,l% ig. NaOH 
lósen sich 100 g HI. — 50 g I werden m it 400 g Natriumsalicylat in 495 g W. unter 
Zusatz von 55 g des Na-Salzes von I unter schwachem Erwarmen gel. — In  gleieher 
Weise liiBt sich Phenyldthylbarbitursaure in Lsg. bringen. (Schwz. P. 137334 vom 
1/2. 1927, ausg. 1/3. 1930.) A ltpeter .

C. H . Boehringer Solin, Nieder-Ingelheim a. R h., Herstellung von Oxyden des 
Chinins, 1. dad. gek., daB man Chinin (1) mit Benzopersaure {II) zweckmaBig in Ggw. 
eines organ. Losungsm. behandelt, u. gegebenenfalls das so erhaltene C,N-Dioxyd durch 
Behandeln mit reduzierenden Mitteln in das C-Monoxyd uberfiihrt, —  2. daB man die 
erhaltenen Oxyde zwecks Gewimiung in reiner Form durch Behandeln mit organ. 
Losungsmm. in Additionsverbb. uberfulirt u. diese durch Erwarmen, zweckmaBig im 
Vakuum, wieder aufspaltet. — Z. B . wird eine Lsg. yon 1 Mol. I  in Chlf. unter Kuhlung 
m it 3 Moll. II behandelt u. nach beendeter Oxydation durch Einleiten von S 0 2 die 
Red. bewirkt. D ie Chlf.-Lsg. wird im Vakuum stark eingeengt u. dann in e is g e k u h l te n  
absol. A. eingegossen. Der Nd. wird mehrmals mit A. gewasehen, die Verb. in wenig A. 
suspendiert, mit W. gel. u. die wss. Lsg. m it NaOH neutralisiert, wobei das Chinin- 
monoxyd in Krystallen sich abscheidet; die Verb. farbt sich im Licht leicht gelb, ist 1. 
in Sauren (das Sulfat sehm. bei 231°), Chlf., A ., Aceton, Bzl., bildet mit Aceton eine 
Krystallaceton enthaltende M. vom F. 104— 105°, mit Bzl. eine Krystalłbenzolverb. —  
Engt man nach der Einw. von II auf I dio Lsg. ohne Einleiten von S 0 2 ein, fallt mit 
absol. A ., so erhalt man Chinindiozyd, 11. in W ., CH3OH, A ., Eg., unl. in A ., Bzl., Aceton, 
Bzn. — Zur Red. ist auch SnCL brauchbar. —  Die Verbb. sollen in der Therapie Ver- 
wendung finden. (D. R. P. 497 098 KI. 12p vom 16/6. 1926, ausg. 2/5. 1930.) A ltp.

Gyógyszereszek reszvenytarsasaga Dr. Rex chem iai gyar es gyógyaru 
nagykereskedes, Debrecen, Geschmacklose Ch ininverbmdungen fiir  den Arzneimittel-
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gebraućh, dad. gek., daB man Chinin oder andere Chinaalkaloide oder dereń Salze mit 
solclien salzbildenden Stoffen in Rk. bringt, welche einen Chinolinring enthalten. Ais 
Salzbildner kommen z. B. Chinolinoxycarbonsauren, Chinolincarbonsauren oder dereń 
aliphat. oder aromat. D eriw . in  Frage. Besonders bewahrte sich die Verwendung 
der Phenylchinolincarbonsaure. Das erkaltene Chininsalz 1. sich in A., A. u. anderen 
organ. Lósungsmm. u. kann so von etwa yorhandenen Beimengungen getrennt werden. 
(Ung. P. 95 344 vom 4/3. 1927, ausg. 16/12. 1929.) G. K o n ig .

Akt.-Ges. zur Erzeugung von Chemikalien, Kolin, Tsehechoslowakei, Her- 
stellung stickstoffhaltiger Vitamine, Lipoide und Spaltungsprodukte von Eiweipkorpern 
enthaltender Ausziige aus Geireidekeimlingen u. anderen Stoffen pflanzlichen Ur- 
sprungs durch Verzuckerung, Spaltung der Maltose unter kilnstlieher Vcrdauung, 
Neutralisieren, Filtrieren u. Emdampfen bei AusschluB yon Luft u. bei niedriger 
Temp., dad. gek., daB dio gemahlcnen Ausgangsstoffe gleichzeitig einer Plasmolyso 
u. Einw. von in Cellulosegarung befindlichen Fil. unterworfen werden. — Hierzu vgl. 
Oe. P. 107 566; C. 1929. I. 2557. (D. R. P. 499 384 KI. 53i yom 1/8.1925, ausg. 
5/6.1930.) Alt pet er .

Alfons Krzykawski, Berlin, Verfahren zum Gewinnen ton  Prdparaten aus łierischen 
Organen m it Hilfe ton Hefegarungm. Weitere Ausbildung des Verf. des Hauptpatents, 
dad. gek., daB die hiernach gewonnenen Prodd. im Vakuum bei niedriger, unter der Ei- 
weiBgerinnungstemp. liegender Temp. getroeknet u. in  trocknem Zustande weiteryerar- 
beitet werden. (D. R. P. 496550 KI. 6 c yom 21/6. 1929, ausg. 26/4. 1930. Zus. zu
D. R. P. 471793; C. 1929. II. 1091.) M. F. M u lle r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
eines pliysiohgisch wirksamen Stoffes aus Hoden, dad. gek., daB man in weiterer Aus
bildung des Verf. des Hauptpat. ais Ausgangsstoffe statt Extrakte aus weiblichen 
innersekretor. Organen solehe aus Hoden verwendet. —  Z. B. wird 1 Teil Rohextrakt 
aus Hoden (durch Extraktion getroekneter, gepulverter Hoden mit Bzl. u. Abdest. 
des Losungsm. erhalten) in 20 Teilen 90°/oig. CH30 H  gel. u. so lange mit einer bas. 
Pb-Acetatlsg. (erhalten durch Kochen yon. 1 Teil Pb-Aeetat u. 1 Teil PbO in 10 Teilen 
CH3OH) yersetzt, ais noch eine Fallung auftritt. Um diesen Punkt besser erkennen 
zu konnen, setzt man zur Adsorption der Fallung Kolile zu. Der Nd. wird abfiltriert 
u. die klare Lsg. nach Zusatz von etwas Eg. im Vakuum eingeenąt u. mit W. yerd. 
Aus der Lsg. erhiilt man durch Schutteln mit A ., PAe. oder dergleiclien den wirksamen 
Anlt.il. —  Man lost 50 g eines yorgereinigten Extraktes aus Hoden in 500 ccm Aceton 
u. yersetzt mit 100 ccm bas. Pb-Lsg. Die F l. wird nun auf — 60° bis — 70° gekiihlt, 
der Nd. abgesaugt u. das Losungsm. nach Entfernung yon uberschussigem Pb abdest.; 
es hinterbleibt ein helles klares Ol. (D. R. P. 499150 KI. 12p vom 18/9. 1928, ausg. 
2/6.1930. Schwz. Prior. 30/9. 1927. Zus. zu D. R. P. 430770; C. 1926. II. 16B6.) A ltp .

Albert Aitken, Murrumbeena, Australien, Heilmittel gegen Katarrh u. dgl. Das 
Mittel besteht aus einer Essenz aus Arumblattem, Thymian  u. Kamillen. (Aust. P. 
19803/1929 yom 30/4. 1929, ausg. 3/12. 1929.) Schutz.

J. Arpad, Celdómólk (Ungarn), Heilmittel f iir  Rheuma wird so hergestellt, daB 
man 100 g CaO u. 60 g S  in einem m it Chamotte ausgekleideten Fe-Tiegel auf ca. 700° 
erhitzt, in W. abschreckt, den Inhalt m it S im Verhaltnis yon 2: 1 mischt u. auf Rot- 
glut erwarrat u. abermals abschreckt. Das erhaltene CaS (10 g) wird m it S  (5 g), 
Graph.it (5 g) gemischt u. in gasdurchliissige Beutel gefullt. Dieser Beutel wird nun auf 
die kranken Stellen gelegt, durch die aus den Poren des Kórpers austretenden C 02- 
u. W.-Dampfe entsteht H 2S, dieser wird vom Kórper aufgenommen u. entwickelt 
die heilende Wrkg. Der Graphit mildert eine zu sturm. Gasentw. (Ung. P. 98 382 
vom 27/10. 1928, ausg. 1/10. 1929.) G. K 5 n ig .

Laboratorium ,,Tasch“ A.-G., Basel, Schweiz, Geimnnung eines Heilmittels aus 
Pokellauge, dad. gek., daB man die Lauge m it dem Gemisch von Guajacolsulfonsauren, 
erhalten durch Behandlung von Guajacol mit konz. H 2S 0 4 unter 100°, yersetzt, u. den 
erhaltenen Nd. von der Lauge trennt. —  Das Prod. entfialt 36,3% C, 6,8% H, 14,4%  
21,7% O, 1,73% Aschc (Fe, kleine Mengen Mg). Das friseh gefallte Prod. ist teilweise
1- in  verd. Alkalien, beim langeren Trocknen wird es schwerer 1. (Schwz. P. 137 335 
vom 21/10. 1927, ausg. 1/3.1930. D. Prior. 28/2. 1927.) A ltpeter .

Pharmaport-Gesellschaft fiir chemisch-pharmazeutische Produkte m. b. H., 
Berlin, Uberfiihrung ton Salzsolen in eine tlierapeutisch wirksame Pasten- oder Krem- 
form, dad. gek., daB hochkonz. wss. Salzlsgg. unter Beigabe geringer Mengen Saponin 
mit uberfettetem Seifenkreni in h. Zustand zusammengebracht u. bis zum Erkalten



586 G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1930. n .

der Mischung verruhrt werden. —  Wahrend eine teilweise verseifte Mischung von 
Glycerin u. Stearinsaure bis zu 70 Teilen W. aufnimmt, wird durch Zusatz von 20°/oig. 
NaCl-Lsg. die entstandene Emulsion aufgehoben. Es gelingt jedoch, durch Zusatz 
yon Saponin groBero Mengen von Salzen einer Seifenkrem einzuyerleiben. —  Z. B . 
werden 54 g F ett mit 8 g KOH, 6 g W. u. 10 ccm A . unter Zusatz von 0,01 g Saponin 
am W.-Bad verseift u. dann mit einer h. Lsg. von 40 g NaCl in 80 g W ., 0,01 g Saponin 
u. 10 g Glycerin h. yerriihrt u. bis zum Erkalten yerrieben. (D. R. P. 499 078 KI. 30h 
Tom 17/7. 1925, ausg. 31/5. 1930.) A l t p e t e r .

Henry Huid Rusby and others, The properties and uses of drugs. Philadelphia: Blakiston
1930. (840 S.) 8°. 8 6.50.

G. Analyse. Laboratorium.
Richard H. Fitch und Arthur L. Tatum, Ein elektrisćh registrierendes Mano- 

meter. In das Hg des Manometerrohres is t ein Cr-Ni-Widerstandsdraht eingefiihrt, 
dessen Widerstandsanderung bei Steigen oder Fallen der Hg-Kuppe durch ein Spiegel- 
galyanometer auf einem Film aufgezeiehnet wird. (Science 71. 539— 40. Mai 1930. 
Univ. of Wisconsin.) Sk a l ik s .

Alfred W ehlk, Eine Mikrobiiratte. Eine handliche Mikróburette wird beschrieben 
u. abgebildet. Sie ist mit U-fórmig angcsetztem Triehterrohr ram Nachfulien u. seit- 
lichem AusfluB yersehen. Ais Statiy dient ein passend ausgeschnittener, aufklapp- 
baror Holzklotz. (Dansk Tidsskr. Farmaci 4. 38—40. Febr. 1930.) H e r t e r .

O. E. Kalberer, Verwendung der Jenaer Glasfilterliegel oline Gummidichłung. 
Es wird empfohlen, die Tiegel auf gewóhnliche Glastrichter einzuschlcifen u. eine ein- 
fache Ausfiihrungsform dieser Arbeit m ittels eines Korkens, der auf der Welle eines 
Elektromotors (oder einer Wasserturbine) angebraeht ist, unter Zufugung yon W. 
u. Carborundumpulyer beschrieben. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 21. 96— 97. 
1930. Wadenswil, Sehwreiz. Versuchsanst. fiir Obst-, Wein- u. Gartenbau.) Gd.

Johannes H. Bruun, Laboratoriums-Eektifizierkolonnen m it nicht siphonariig 
wirkenden Haubenplatlen. 5 yerschiedene Ausfiihrungen werden an Hand schemat. 
Zeichnungen beschrieben, die eine auBerordentlich giinstige Rektifizierung gestatten. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 212— 13. 15/10. 1929. Washington [D. C.J 
Bureau of Standards.) W lLKE.

Kenneth K. Landes, Jiasche Bestimmung des spezifischen Gewiclits mittels Clerici- 
scher Lósung. CLERICIsche Lsg. yersehiedener D. wird in Reagenzglasern in Vorrat 
gehalten, in welchen das Mineralkorn n ach  der S chw im m m ethode untersucht wird. 
(Amer. Mineralogist 15. 159— 62. April 1930.) E n s z l in .

Ernest Conte, Ein verbesserter Thielescher Schmelzptmktsbestimmungsapparai. 
Vf. hat den THLELEschen Schmelzpunktsbestimmungskolbcn dadurch yerbessert, 
daB er eine Vorr. angebraeht hat, durch welche man einen Luftstrom blasen oder saugen 
kann. Auf diese Weise wird eine ganz gleichmaBige Erwarmung des Kolbeninhalts 
erzielt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 200. 15/4. 1930. Jersey City, N. J.. 
Ma l l in c k r o d t  Chemical Works.) W in k e l m a n n .

J. B. Nichols, Vergleich der Ullrazenirifwgiermeihode zur Molekulargewickts- 
bestinimung m it den klassischen Metlioden. Bisher war es kaum móglieh, die Methode 
yon SvEDBERG (C. 1927. I. 1324) m it den klass. Methoden zu yergleichen, da erstere 
nur fiir MoL-Geww. von ca. 60 000 angewendet wurde. Da die Empfindjichkeit des 
Zentrifugieryerf. stark yon der Lichtabsorption u. der D. der Substanzen abhangt, 
gelingt es Vf., Kórper vom Mol.-Gew. um 1000 herum zu bestimmen, indem er Farb- 
stoffe mit groBer Dichte u. Adsorptionskraft auswahlt. — 0,5°/oig. Lsgg. yon Eosin- 
natrium bzw. Erythrosinnatrium werden einem Zentrifugalfeld von 9000-facher Grayi- 
tationsstarke ausgesetzt. D ie erhaltenen Werte waren 403 bzw. 977. D ie Siedepunkts- 
methode ergab 530 u. 601 fur das Eosinnatrium u. 622 bzw. 636 fur das Erythrosin
natrium. D ie Abweiehungen der Zentrifugalwerte werden durch Dissoziationserschei- 
nungen erklart. Wurde geniigend NaC) hinzugefiigt, so zeigten beide Farbstoffe in 
Lsg. Doppelmoll. m it 2 dissoziierten Ka-Ionen. Der Vorzug der Methode beruht in 
ihrer Anwendbarkeit auf Substanzen, die fremde Ionen oder Verunreinigungen ent- 
halten. (Naturę 125. 814— 15. 31/5. 1930.) B r i s KE.

Bertil Stalhane und Sven Pyk, U ber Gleichrichtung des I  ndica torstromes bei 
Briickenmessung mit Wechselstrom von kleinen Eleklrolytwiderstanden. (Teknisk Tidskr.
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60. 271— 75. 10/5. 1930. Stockholm, Elektrowarmeinst. d. Ingenieurs-Wissenschafts- 
akademie.) E. Ma y e r .

Theodore Shedlovsky, Eine geschirmte Briicke zur Messung der elektrólytisćhen 
Leitfahigkeit. I. Theorie der Kapazitatsfehler. II. Beschreibung der Briicke. I. D ie Theorie 
der Erd- u. Schirmkapazitatswrkg. auf Wechselstróme wird diskutiert, die Ergebnisse 
werden auf die WHEATSTONEsche Briicke angewendet. II. Eine geschirmte Wechsel- 
strombriicke fiir Prazisionsmessungen der elektrolyt. Leitfahigkeit wird beschrieben. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1793— 1805. Mai 1930. New York, R o c k e f e l l e r  
Inst.) W r e s c h n e r .

Theodore ShedlOYsky, Eine LeitfahigkeitszeUe zur Aussćhaltung der Elektroden- 
effekle bei Messungen der elektrólytisćhen Leiifahigkeit. (Vgl. Yorst. Ref.) Vf. ver- 
wendete eine rohrenfórmige Zelle, in der auBer den beiden Endelektroden aus plati- 
niertem Pt-Blech noch drei mittlere Detektorelektroden aus platinierten Pt-Drahtringen 
angebracht waren. Bei Yerschiedener MeBanordnung der Elektroden wurde die Leit
fahigkeit von KOI- u. HCl-Lsgg. bestimmt. Durch die Annahme einer Adsorption 
an den Elektroden lassen sich die beobachteten Anderungen der „Zellkonstante“ nicht 
vollig orklaren. Bei einer „Vier-Elektrodenanordnung“ erhielt Vf. konstantę Ergeb
nisse bei Yerschiedenen Freąuenzen ohne Anderungen der Zellkonstante. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 1806— 11. Mai 1930. New York, R o c k e f e l l e r  Inst.) W r e s c h .

W. Faitoute Munn, Ein kombiniertes elektrochemisćhes Umschalterbrett. E s kann 
zu allen Yorkommenden elektr. Messungen (z. B. auch Pyrometerablesungen usw.) 
benutzt werden. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 208— 09. 15/10. 1929. Orange 
[N. J.].) WlLKE.

E. E. Jelley, Einhettungsmitiel fiir mikroskopische Arbeiten. Vf. empfiehlt ais 
Einbettungsmittel eine Mischung von Canadabalsam u. a.-Bromnaphthalin, die durch 
ihre grofle Viscositat die photomikrograph. Unters. frisch eingebetteter Priiparate 
ermoglicht. Es is t empfehlenswert, das Doppelte der urspriinglich vorgeschriebenen 
Menge von getrocknetem Canadabalsam zu verwenden. (Naturę 125. 672. 3/5. 
1930. Wcaldstone, Middlesex, Forschungslab. d. Kodakgesellschaft.) W r e s c h n e r .

Hans Norbert Naumann, Polarimelrie schwach dreliender Losungen. I. Mitt. 
tlber die Empfindlichkeit polarimelrischer Messungen. Es wird eine Vers.-Anordnung 
beschrieben, bei der ein LippicHscher Halbschattenapp. mit genauer AbleseYorr. 
(Sc h m id t  u. HAENSCH) in  Verb. mit einer Kohlenbogenlampe verwendet wird. (Bio- 
chem. Ztschr. 220. 217— 26. 7/4. 1930. Berlin, I. med. Klinik Charitó.) W r e s c h n e r .

G. Link und E. Kohler, Skala zum Bestimmen der Brechungsezponenten von 
Flilssigkeiten m it dem Mikroslcop. D ie yorgeschlagene Methode zur Best. der Brechungs- 
exponenten von Fil. besteht in  der Verwendung von Glaspulvern verschiedener Zus. 
mit jeweils bestimmten Brechungsexponenten zwischen 1,4645 bis 1,8052 u. einem 
FluBspatpulver (ji =  1,4339). Es entsteht so eine Skala, bei der sich eine Nummer 
von der anderen um durehschnittlich 0,02 unterscheidet. (Chemie d. Erde 4. 458. 1930. 
Jena, Mineralog, u. Geolog. Inst.) K l e v e r .

Carlos del Fresno und Luis Va)des, Potentiometrische Titrationen m it Ferricyan- 
kalium in  alkalischer Lósung. I. Vanadium und Hydrosulfit. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 183. 251— 57. 2/10. 1929. —  C. 1929. II. 1437.) R. K. M u l l e r .

Carlos del Fresno und Luis Valdes, Potentiometrische Titrationen m it Ferricyan- 
kalium in alkalischer Lósung. II. Arsen, Antimon, Zinn und Thallium. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 183. 258— 62. 2/10. 1929. Oviedo, Univ., Anorgan. Lab. —  C. 1930. 
I. 262.) R . K . M u l l e r .

Kin-ichi Someya, Studien iiber potentiometrische Reduktometrie. I. Bestimmung 
von Selen, Tellur und Oold. (Science Reports Tohoku Imp. UniY. 19. 123—53. Marz 
1930. —  C. 1930. I. 3702.) L e s z y n s k i .

— . Die elektrometrisclie Messung der Wasserstoffimienkonzentration. Die Anwendung 
des Potentiometers. Nach Erlauterung der theoret. Grundlagen der elektrometr. [H']- 
Messung wird die Verwendung des Potentiometers zu diesem Zweck besprochen. 
(Dyer Calico Printer 63. 516— 19. 2/5. 1930.) Br a u n s .

Arao Itano, Untersuchung iiber die Antimonelektrode zur Bestimmung der Wasser- 
stoffionenkonzentration. I. Eichung einer Antimonelektrode in  den Pufferlosunge7i und 
PS-Berechnung. D ie Antimonelektrode gibt konstantę Werte nach 1 Alin. Schiitteln, 
die in den Pufferlsgg. Yon Cl a r k  u . K o l t h o f f  den m it der Wasserstoffelektrode 
bestimmten pH-Werten sehr nahe kommen; bei pn >  8 sind die Differenzen etwas
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gróJBer. (Ber. Ohara-Inst. landwirtschaftl. Forsch. 4. 273— 77. 1929. Kuraschiki, 
Japan.) E r b e .

S. Withycombe, Ein Differentialthemwsłat zum Gebrauch im  Calorimeter. Kurze 
Beschreibung eines Luft-W.-Differentialthermostaten zum Gebraueh in Calorimetern, 
die zur Heizwertbest. von Lcuchtgas dienen, u. bei deneii die Temp. des W. nicht mehr 
ais 5° unter der Temp. der Luft des Priifraumes liegen soli. Im Original zwei Zeich- 
nungen. (Gas Journ. 189. 378— 79. 12/2. 1930. Gas light and Coke Company.) D u s i n g .

Elem ente und anorganische Verblndungen
A. Schapowalenko, Tropfenmethode zum Nachweis von Anionen, welche die 

Cyangruppe enthalten. Verschiedene Nachweisrkk. werden auf ihre Empfindlichkeit ge- 
priift (Lsgg. bis 7iooooo'n0- L)as gleichzeitige Vorhandensein von Fe(CŃ)r>"', Fe(CN)0'"' 
u. CNS' kann leicht auf folgende Weise nachgewiesen werden: das Filtrierpapier wird 
m it einer gesatt. P bN 03-Lsg. u. danach mit der zu untersuchenden Lsg. angefeuchtet 
u. mit wenig W. behandelt; das Pb-Salz fixicrt u. trennt die Anionen u. zwar bleibt 
das unl. Pb2Fe(CN)6 in der Mitte des Fleckes; man erhalt mit F e” u. Fe'" Berlinerblau 
im Zentrum, TumbulWlau u. Iłhodaneisen am Aufienrande. Auf CN' wird extra mit 
Benzidin gepriift. D ie Empfindlichkeit des Nachweises wird durch die Anwesenheit 
von fremden Anionen in gróCeren Konzz. vermindert (vgl. Tabellen), auch muB die 
Anwesenheit reduzierender bzw. oxydierender Substanzen in Betracht gezogen werden. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 2101— 10. 3/7. 1929. Kiew, Polytechn. 
Inst.) A n d r u s s o w .

I. S. Władimirów, Schnellmethode zur Schwefelbestimmung in Pyriten. Die 
Methode von JXRVINEN (C. 1927. II. 2513) wurde yercinfacht u. ais Schnellmethode 
ausgearbeitet. 1 g KC103 u. 0,5 g  Pyrit werden m it 1—2 g W. iibergossen u. mit 10 ccm 
H N 0 3 vorsichtig zers., erst unter Kuhlung, schlieBlich in der Hitze. Abkiihlen, Zusatz 
von 5 ccm konz. HC1, Kochcn, Eindampfen zur Trockne, kurzes Gluhen, nochmaliges 
Kochen mit HC1, Eindampfen, Gluhen. Der Riickstand, wird in W. +  HC1 gol. (zu 
100 ccm). Nach Zusatz von Glasperlen wird die Lsg. m it N H 2O H H C l oder Hydrazin 
bis zur Red. der Ferrisalze gekocht u. mit 60 ccm Benzidinlsg. tropfenweise versetzt. 
Das m it eiskaltem W. ausgewaschene Benzidinsulfat wird mit 150 ccm h. W. iibergossen 
u. mit 0,3-n. Alkali in der Siedehitze titriert (Phenolphthalein). Fur die Titerstellung 
der KaOH worden 2 Pyrite mit ca. 50 u. 40% S (bestimmt gravimotr.) verwendet. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 161— 63. Jan. 
1930.) SCHÓNFELD.

E. J. Stuber und R. M. Kulwarskaja, Schwefelbestimmung in Pyriten. Folgende 
Modifikation der Benzidinmethode hat sich bei Nachprufung der S-Best.-Methode 
ais die zuverlassigste erwiesen: 0,5 g Pyrit werden in 5 ccm HNOa, 1,4, gel. u. auf 
100 ccm mit W. verd. 20 ccm Lsg. werden m it 25 ccm Benzidinlsg. nach RASCHIG 
(40 g Benzidin +  40 ccm HC1 1,9; 25 ccm zu 500 ccm verd.) gefallt: Der ausgewaschene 
Nd. wird m it 0,1-n. NaOH titriert. Ein Zusatz von NH2OH usw. ist iiberflussig. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 163— 65. Jan. 
1930.) ” SCHÓNFELD.

S. N. Blumstein, Zur Metliodik der ąuantitatm n Bestimmung von gasjórmigem 
Sticksloff in  Gemischen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 
801—07. 1929. —  C. 1930. I. 1832.) A n d r u s s o w .

W illet F. Whitemore und Frank Schneider, Anwendung der mikroskopischen 
Analyse auf Gemische von Mełallen und Legierungen. Nach allgemeinen Bemerkungen 
iiber mikroehem. Analyse werden Richtlinien z!ur Trennung der Metalle in  Gruppen 
u. sodann Einzelrkk. angegeben. Folgende Ndd., die sich ganz besonders zur Erkennung 
der Metalle eignen, sind photograph. abgebildet: Zinnoxalat, Nalriumantimonat, Kalium- 
wismutsulfat, Ammonmagnesiumarsenat, Kobaltąuecksilberthiocyanat, Kaliumkupfer- 
bleinitrat. Silberdichromat, Cdsiumaluminiumsulfat, Kupferąuecksilberthiocyanat, Zink- 
ąuecksilbertliiocyanat, Cadmiumąuecksilberthiocyanat, Quecksilberlhiocyanat von Zn u. 
Cd ( 1:1) ,  Ammonmagnesiumphosphat. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 173 bis 
176. 15/4. 1930. Brooklyn, N. Y., The Polytechnic Inst.) W in k e l m a n n .

R. C. W iley, Bestimmung von Calcium bei Gegenwart von Eisen und Aluminium. 
Die doppelte Fiillung von Fe u. Al ist nicht notwendig, wenn bei der Fallung der Sesqui- 
oxyde der ObcrschuB von NH.,OH sorgfiiltig abgedampft ^\ird. (Soil Science 29- 
3 3 9 -4 7 . Mai 1930. Uniy. of Maiyland.) T r e n e l .
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H. H. Willard und A. W. Boldyreff, Die Bestimmung von Calcium durch Ver- 
brennung von Calciumoxalat zu Carbonat in  Luft. Die Yerbrennung yon Calciumoxalat 
in Luft wurde bei 350— 600° untersucht. Zwisehen 450 u. 500° wird das Oxalat in
1—2 Stdn. quantitativ in Carbonat umgewandelt; dies bildet die'Grundlage fiir eine 
genaue grawimetr. Methode der Ca-Best. Zur Einstellung der richtigen Temp. des Ver- 
brennungsofens konnen Salze mit geeigneten FF. verwendet werden. Ais F.-Detektor 
verwendeten Vff. zwei mit einer Batterie verbundene Elektroden, die in das betreffende 
Salz tauchen; das gesehmolzene Salz leitet den elektr. Strom, u. ein im Stromkreis 
befindliches Lampchen leuchtet auf. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1888— 92. Mai 1930. 
AnnArbor, Michigan, Univ.) W r e s c h n e r .

Edward W illiam  Engel, Die Verwendung non o-D ioxyazo-pn itrobenzol zum 
Naehweis fur das Magnesiumion. (Vgl. RuiGH, C. 1929. II. 331.) Die zu unter- 
suchende Lsg. wird in einem Porzellantiegel auf ein kleines Vol. oder bis zur Troekne 
eingedampft, etwas 6-n. NaOH-Lsg. wird zugesetzt u. zuletzt ein Tropfen de3 Farb- 
reagenzes. In ca. 10 Sek. (die Zeit ist von der Konz. des Mg-Ions abhangig) żeigt sich 
eine blaue Farbung auf den Teilen des Ticgels, die mit der Mg-haltigen Lsg. in Beriihrung 
waren. Giefit man die FI. aus dem Tiegel u. spiilt zweimal mit W., so wird die Farbung 
griin, verschwindet aber nieht. Wird die gleiche Probe mit N i allein ausgefiihrt, so 
bildet sich die Farbung nicht so schnell, haftet nicht fest u. wird beim Wasehen mit 
W. rotbraun. Bei Co bildet sich keine Farbung auf dem Porzellan, obgleich ein blauer 
Lack erscheint. Nach dieser Methode konnen 3 - 10-6 g Mg leicht nachgewiesen werden 
in Ggw. jedes beliebigen Kations, das bei der qualitativen Analyse vorkommt, u. bei 
sehr vielen Kombinationen dieser Kationen. N i, Co oder beide gleichzeitig, stóren den 
Naehweis nicht. Acetate, Tartrate u. Ammoniumsalze hindern nicht, verringern aber 
die Empfindlichkeit der Probe. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1812— 14. Mai 1930. 
Washington, U niv.) WRESCHNER.

Vaclav Cupr, Bestimmung des Berylliums durcli die Pyrophosphat- und Sulfat- 
methode. (Chemickć L isty 23. 621— 30. 25/12. 1929. —  C. 1929. II. 459.) Ma u t n e r .

F. Meissner, Beitrag zur Bestimmung der O zy  de in  Eisen und Stahl. Vf. hat das 
C1-, Br-, J-, H N 0 3- u. H-Verf. zur O-Best. an Schlacken auf seine Brauchbarkeit ge- 
priift u. den O-Geh. einiger Stahle naeh dem Br-, Cl- u. H-Verf. bestimmt. Auf Grund 
sehr reichen experimentellen Materials kommt er unter anderem zu folgenden Schliissen: 
Das Cl-Verf. ist nach den Schlackenunterss. jedenfalls zuverlassig; das Br-Verf. gibt 
auch fur S i0 2 u. A120 3 unregelmaOig abweichende Werte. —  Alle Verff., die mit Spanen 
arbeiten, ergeben infolge von Oberflachenoxydation wesentlich zu hohe O-Werte. —  
Das Cl-Verf. ergibt im allgemeinen niedrigere Gchh. an Fe- u. Mn-Oxydul, ais dem Wert 
des H-Yerf. entspricht; nur bei hohem C-, Al- oder Si-Geh. liefert das Cl-Yerf. gelegent- 
lich hohere Werte. D ie Verwrendung nur eines Yerf. ist nur fiir Vergleiche von Stahlen 
gleicher Zus. u. Herst. von Wert. Man sollte nach dem H- u. einem Ruckstandsverf. 
die einzelnen O-Formen bestimmen u. durch ein drittes Verf., das den Gesamt-0 ergibt, 
kontrollieren. Vorlaufig is t das Cl-Verf. das hrauchbarste Ruckstandsverf.; das H N 0 3- 
Verf. vernachlassigt einen sehr groBen Teil der Riickstande. —  Bei hohem C-Geh. sind 
die O-Werte nach dem H-Verf. zu niedrig; in Verb. mit dem Cl-Verf. ist dieses jedoch 
am ehesten geeignet, brauchbare O-Werte zu geben. — Die HeiCextraktion scheint 
ais Kontrolle zur Best. des Gesamt-0 aussichtsreich, hat aber noch erhebliche Schwierig- 
keiten zu iiberwinden. Auch die metallograph. Untors. kann unter Umstiinden von 
Wert sein. —  Eine einwandfreie O-Best. in jedem Stahl ist noch nicht moglich, allen 
bekarmten Ver£f. haften Fehler an, u. bei allen hangen die Ergebnisse von der Arbeits- 
weise des Untersuchers ab. —  Die bei den yersehiedenen Verff. festgcstellten Fehler 
werden im einzelnen diskutiert. Ferner bringt die Arbeit eine reiche Zusammenstellung 
der einsehlagigen Literatur. Die Analysenergebnisse werden durch umfangreiche 
Tabellen u. graph. Darstst. veranschaulicht. Einzelheiten miissen im Original naeh- 
gelesen werden. (Mitt. Forsch.-Inst., Vereinigte Stahlwerke A.-G., Dortmund 1. 223 
bis 279. 1930. Dortmund, Forschungsinst. d. Ver. Stahlw. A.-G.) H a r t n e r .

Fritz Spindeck, Titaiibestimmung in legierten Stahlen. 5— 10 g Stahl werden 
w  HCl gel., m it H N 0 3 oxydiert u. in  bekannter Weise die S i0 2 abgeschieden. Das 
Pe im Filtrat wird ausgeathert u. bis auf 20—30 ccm eingeengt. Der S i0 2-Nd. wird mit 
HP abgeraucht, mit Na2C03 aufgeschlossen, gel. u. mit der Hauptlsg. vereinigt. Man 
neutralisiert mit KOH-Lsg., bis sich eine leichte gelbe Trubung zeigt, gibt 5 ccm H 2S 0 4 
1: 4 u. 80 ccm schwefhge Saure zu, fullt m it W. bis zu 600 ccm auf u. kocht 2— 3 Stdn.

XII. 2. 38
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unter Zugabe des yerdampften W. u. etwas schwefliger Saure. Die T i0 2 scheidet 
sich quantitatiy aus, Cr bleibt in  Lsg. (Chem.-Ztg. 54. 260. 2/4. 1930. Bochum.) W ilk e .

1). M. Smith, Die spektrographische Bestimmung von Cadmium, Bici und Eisen 
in  Zink. Es wird die Moglichkeit gepruft, Verunreinigungen von Zn spektroskop, zu 
bestimmen. Vf. benutzt Eunken- u. Bogenspektra u. beschreibt die Best. yon geringen 
Mengen Cd, Pb u. Fc. Zur angenahcrten Best. is t die Methode von G e r l a c h  (C. 1925. 
I. 1767) geeignet, bei der die Intensitat der Linien der Verunreinigung mit der yon  
geeigneten Zn-Linien yergliehen wird. Genauere Angaben gestattet dann die Benutzung 
yon Standard-Legierungen mit bekanntem Geh. Es is t dabei vorteilhaft, nicht den 
genauen Geh. sclbst anzugeben, sondern nur die unterc u. obere Grenze, denn nur 
diese liefert der Vers. Gute Dienste leistet die Methode des „Hilfsspektrums“ nach 
G e r l a c h ; so ist z. B. im Bereich der Cd-Linien 2288,0 u. 2265,0 das Zn-Spektrum 
linienarm; es empfiehlt sieh, Sn ais Hilfssubstanz zu benutzen, das in diesem Bereich 
geeignete Vergleichslinien besitzt. Die Intensitat der Linien ist bei den geringen Konzz., 
die prakt. fiir die Beimengungen in Erage kommen, unabhangig yon den anderen Kompo- 
nenten. —  Die Eunkenmethode ist im allgemeinen der Bogenmethode unterlegen; 
namenthch fiir Pb is t die letztere empfindlicher. Den chem. Methoden ist die spektro
skop. liier iiberlegen; sie arbeitet viel schneller u. diirfte auch bei verschiedenen Beob- 
aehtern bessere Ubereinstimmung ergeben, ais dies bei chem. Bestst. solch geringer 
Beimengungen m eist der Fali ist. Yiele Einzelheiten iiber Vers.-Methodik usw. ent- 
ziehen sich einer kurzeń Wiedergabe. (Trans. Faraday Soc. 26- 101— 18. Marz 
1930.) K l e m m .

0 . W. Holmes und D. P. Morgan, Eine eleklrolytische Tafel zur Bleibeslimmung 
m it Bemerkungen iiber die Bleihandhabung in  minderwertigen Jtiickstdnden des sildost-

■ lichen Missouri-Bleibezirks. Die Apparatur ist eine Abiinderung der G u e s s -H a u lta in -  
schen, u. ist so angeordnet, daB 24 Pb- oder 24 Cu- oder 12 Pb- u. 12 Cu-Bestst. gleich
zeitig laufen kónnen. Zur Ausfuhrung der Best. werden, je nach dem Pb-Geh., 1 oder 
mehrere „Faktorengewiehte“ ausgewogen. E nthalt die Probe aber mehr ais 7% Pb, 
so ist die Molybdatmethodo zu empfehlen. Zu der abgewogenen Menge werden 25 ccm 
H N 0 3 1,42 gegeben, gekocht, nach dem Abkuhlen 15— 20 ccm N H 4N 0 3-Lsg. (454 g 
in  2 1 dest. W .) zugegeben, auf 145 ccm verd. u. 2 Stdn. bei 70— 80° u. 2 Amp. u. 3,5 V 
elcktrolysiert. Is t der Bleigeh. unterhalb 0,012 g P b 0 2, so wird praktiseherweise eine 
bekannte Menge P b N 0 3 zur Elektrolyse zugefiigt. D ie zu beobachtenden Vorsichts- 
maBregeln werden besprochen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 210—12. 
15/10. 1929. Rolla [Mo.], Missouri School of Mines and Metallurgy u. U . S. Bureau of 
Mines.) W ilk e .

A. A. Botschwar und W. N. Maslennikow, Schnellmelliode zur Bestimmung von 
Z inn in  Anlifriklionslegierungen. 0,5— 0,25 g Babbit werden in  30 ccm HCl (1,12) 
unter Zusatz yon 0,5— 1 g KC103 gol., vom Cl dureh Kochen befreit, 20 ccm HCl u. 
70 g W. zugesetzt; in der Fl. werden 2 g Cd (in Stucken) dureh Kochen gel. Nach 
Zusatz eines Marmorstiicks u. Abkuhlen wird mit J  in  iiblicher Weise titriert. (Nicht- 
eisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 1930. 500— 03.) S c h ó NFELD.

1. M. K olthoff und Ernest B. Sandell, Bestimmung von Chrom und Vanadium
nach der Oxydaticm mit Kaliumbrotnat. (Vgl. C. 1930. I. 559.) Chrom konnte in Ggw. 
yon Vanadium-, Ferri- u. Manganvei'bb. dureh Oxydation m it yls20 3 u. Riicktitration 
m it Permanganatlsg. gut bestimmt werden. Nach der Cr-Best. kann das Vanadat 
in derselben Lsg. m it Ferrosulfat u. Diphenylbenzidin ais Indieator titr ie it werden. 
Auch dureh Kaliumbromal kann die Osydation von Cr u. V  bewirkt werden; der 
BromatiiberschuB wird dureh' Kochen mit Ammonsulfat entfernt. D ie Methode laBt 
sich zur Schnellbest. yon Cr u. V  in  legierten Stahlen yeiwenden. Sie nimmt eine 
Imappe Stde. in  Anspruch. Wolfram stort bei der V-Titration u. muB zuvor e n t f e r n t  
werden. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 140— 15. 15/4. 1930. Minneapolis, 
Minn. Univ.) " WlNKELMANN.

M. Dom inikiewicz, Die Benzidinreaktion bei der Untersuclnmg von Mineralien. 
Ais Reagens zum Naehweis yon Metallen ist Benzidin nur bei Ggw. von Oxjrden oder 
Hydroxyden geeignet. Kaufliches J ln 0 2 wird dureh Benzidinlsg. blau gefarbt, eine 
Uberfiihrung in  Mn(OH)2 ist nicht notwendig (ygl. F e i g l , Ztsehr. analji;. Chem. 88 
[1913]. 443). In Fortsetzung seiner Unterss. zum mikroehem. Naehweis yon Carbo- 
naten (ygl. C. 1924. II. 218) yersuehte Vf. die Rolle des O bei der Benzidinrk. auf 
jMetalle aufzuklaren. Gegliihtes Rhodochrosil wird dureh Benzidinlsg. sofort blau- 
griin gefarbt. Aber auch Siderit zeigt die Rk., wenn auch weniger intensiv. Wird
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nun Siderit m it NaOH in Ggw. eines Tropfens Br erliitzt u. das Br entfernt, so wird 
er nicht mehr durch Benzidin gefarbt, weil in diesem Palle bei Einw. der sauren Ben- 
zidinlsg. keine O-Entw. stattfindet. H 20 2 reagiert nicht mit Benzidinreagenz, ebenso- 
Węnig B a 0 2. P b 0 2 u. Pb30 4 geben ebenfalls die Benzidinrk., wobei gleichfalls der 
freiwerdende O die Ursache der Blaufarbung ist. D ie Bk. eignet sich zum Nachweis 
von Cerwssit u. Pb-haltigen Carbonaten, wie Plumbocalcit. Die Krystallchen werden 
mit Bromlauge kurz erhitzt, ausgewaschen u. mit essigsaurem Benzidin iibergossen; 
es entsteht eine blaugrune Farbung, die rasch in  Tiefviolett ubergeht. 0 3 ist ohne 
Einw. auf Benzidin. Pyrolusit reagiert positiv, aber weniger stark ais gofalltes M n02; 
Manganit gibt eine intensive B k., ebenso H am m anit u. Psylomelan. Goethit, /Amonit-, 
Hamalit u. Magnetit reagieren m it Benzidin nur in  Ggw. von Mn. Chromil reagiert 
nicht, Iltnenit gibt die Benzidinrk. Kassilerit gibt keine Bk. (Przemyśl Chemiczny 
13. 233—36. Mai 1929.) S c h o n f e l d .

M. Dominikiewicz, Titrimetrische Beslimmung von Sulfaten. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Methode beruht auf der Anwendung des Bonziains ais Indicator bei der titrimetr. 
Sulfatbest. Beagenzien: i - ' Yio -n. BaCl2; 2. 1/io_n- N H 4-K-Chromatlsg., hergestellt 
durch Yersetzen einer Lsg. von 7,365 g K 2Cr20 7 in  100 g W. m it NH 3 bis zum Farben- 
umschlag in Gelb u. Verd. zu 11; 3. eine Lsg. yon 0,5 g Benzidin in  25 ccm A. u.
5 ccm Essigsaure. Die Sulfatlsg. (ca. 100 ccm) wird m it HCl angesauert, aufgekocht 
u. mit 20— 25 ccm BaCl2 yersetzt. Nach Neutralisieren m it N H 3 wird der BaCl2- 
UberschuB so lange mit Chromatlsg. zuriicktitriert, bis beim Tupfeln auf Benzidin- 
papier eine Blaufarbung auftritt. Die Methode eignet sich sowohl fur die Best. von 
reinen Sulfatlsgg. wie zur S 0 3-Best. in Flufiwasser, in organ. Verbb. u. namentlich 
im R am . —  S 0 3 - B e s t .  i m  H a r n :  100 ccm Harn werden mit 4 ccm konz. HCl 
10 Min. gekocht, filtriert u. auf 100 ccm aufgefiillt. 50 ccm F iltrat werden mit NH3 
im OberschuB u. m it 25 ccm Magnesiamischung (55 g MgCl2, 70 g N H 4C1 in  750 ccm 
W. +  250 g N H 3) yersetzt u. auf 100 ccm verd. 50 ccm Filtrat ( = 2 5  ccm Harn) 
werden mit HCl angesauert, aufgekocht,. m it 20 ccm l/i<rn - BaCl2 yersetzt, aufgekocht, 
mit NH 3 neutralisiert u. mit Chromatlsg. bis zur Blaufarbung des Benzidins titriert. 
(Przemyśl Chemiczny 14. 241— 45. Juni 1930. Warschau, Hygien. Inst.) ScHÓNFELD.

Pierre Breteau, Beobachtungen iiber die Bedingungen beim Eindampfen von 
Minerahcassern vom Gesichtspunkl der chemischen Analyse. Beim Eindampfen der 
sehwach mit HCl angesauerten Mineralwasser sind Spuren leicht fliichtiger Metall- 
chloride wie Sb usw. nicht quantitativ zu bestimmen, dagegen orhalt man dieselben 
leicht aus schwrach alkal. Konzentraten (Na2C 03). Schwach H N 0 3-haltige Wasser 
diirfen nicht mit HCl in der Pt-Schale eingedampft werden, da dabei leicht P t in Lsg. 
gehen kann. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11. 5— 7. 1/1. 1930.) E n s z l in .

N. N. Woronin, Volumełrische Analyse von Sole. (Mitbearbeitet von A. M. Ko- 
lessnikow und Salbstein.) D ie Analyse von Lsgg. von Sle.insalz u. yon natiirlicher Sole, 
die ihrer weiteren Beinigung yorangehen muB, schlagt Vf. yor wie folgt durchzufuhren:
D. -wird araometr., Cl nach Mo h r , S 0 4 nach der Benzidinmethode von RASCHIG be
stimmt. Bicarbonatbesl.: 50 ccm Sole werden m it W. zu 200 ccm verd. u. unter Eis- 
kuhlung mit 0,1-n. HCl gegen Methylorange titriert. —  Ca-Best.: 50 ccm Sole +  
25 ccm W. werden mit 15— 20 ccm 20%ig- NH4C1 u. 15 ccm einer Lsg. von n. Ox;»lsauro 
u. 3-n. HCl yersetzt u. in  der H itze mit NH3 neutralisiert. Zusatz yon NH.,-Oxalat, 
Filtration nach 4 Stdn. usw. t)berspulen des Nd. m it verd. h. H 2S 0 4, Verd. mit W. 
z u. 400 ccm, Titration bei 80° mit 0,1-n. K M n04. —  Mg-Best. 50 ccm Sole werden mit 
der fiir die Bicarbonatbest. yerbrauchten Menge 0,1-n. HCl yersetzt u. 5 Min. gekocht. 
Zusatz yon 50 ccm titrierten Kalkwassers, Kochen, Zusatz yon frisch dest. W. bis 
auf 200 ccm, Filtrieren. 50 ccm Filtrat werden mit 0,1-n. HCl (Methylorange) titriert. 
Anzahl ccm yerbrauchte 0,1-n. HCl x  4, abgezogen von der zur Titration von 50 ccm 
Kalkwasser yerbrauchten ccm 0,1-n. HCl X 0,0243 entspricht g Mg/l. (Journ. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 159— 61. Jan. 1930.) S c h ó n f .

Organische Substanzen.
H. H. Willard und J. J. Thompson, Die Mikrobeslimmung von Halogenem und 

Melallen in  organischen Verbindungen. (Vgl. THOMPSON u. OAKDALE, C. 1930. I. 
3085.) D ie zu untersuchende Substanz wird mit rauchender Schwefelsaure oxydiert. 
Das Halogen wird in  alkal. Arsenit dest. u. dann ais Ag-Halogenid gefallt. Metalle 
konnen in derselben Lsg. bestimmt werden, aus der das Halogen entfernt wurde. Die

38*
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Besfc.-Methode ist einfacher u. schnellcr ais die fruher beschriebene Makromethode. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 .1893— 97. Mai 1930. Ann Arbor, Michigan, Uniy.) W r e s c h .

Reuben B. Sandin und Norman M. Stover, Sćhndherfahren fu r die Bestimmung 
von organischem Stickstoff in  Fliissigkeiten. Es handelt sich um eine wescntliche Ver- 
einfachung des von J a r a m i l l o  (C. 19 2 7 . I. 147) beschriebenen Verf. In einem ge- 
eigneten App. (Abbild. im Original) werden 5 ccm Harn oder Milch oder 20 ccm Bier 
in  einem Cu-Rohr mit Gemisch yon je 5 g NaOH u. KOH ca. 15 Min. auf Dunkelrotglut 
erhitzt, wahrend ein Strom von Naturgas (statt dessen auch Leucht- oder Wassergas, 
befreit von O, C 02 u. N H 3) durch den App. geleitet wird. Das entbundene NH3 wird 
in  einer Vorlage mit 50 ccm gesiitt. B 20 3-Lsg. u. 100 ccm W. absorbiert u. m it 0,1-n. 
H 2S 0 4 (Bromphenolblau) titriert (vgl. S c a l e s  u. H a r r i s o n ,  C. 1920 . IV. 285). Das 
Verf. liefert Werte, welche mit dem nach dem KJELDAHL-Verf. erhaltenen iiberein- 
stimmen. (Canadian Journ. Res. 2. 264— 66. April 1930. Alberta, Uniy.) L b.

H. Besson, Polarimetrischc Bestimmung der Weinsaure und. der Apfelsaure durch 
Bildung von Brechmitteln m it Hilfe von Antimo-nsalzen. (Ann. Falsifications 23. 218— 29. 
April 1930. —  C. 1930 . I. 1833.) * G r o s z f e l d .

Jam es B. Sumner und David B. Hand, Ammoniumcarbamat ais Zwischenprodukt 
bei der Wirkung von TJrease auf Harnstoff. Vff. arbeiteten eine Methode aus, den N  
von Carbamaten in Ggw. yon Ammoniumsalzen u. Harnstoff zu bestimmen. N H 4- 
Carbamat ist in NESSLERs Reagens bestandig, so daB nur die eine Halfte des N  reagiert, 
dagegen wird beim Ansauern der Carbamatlsg. der gesamte N  durch NESSLERS Reagens 
bestimmbar. Die Differenz der N-Werte einer nicht angesiiuerten u. einer angesauerten 
Lsg. ergibt also den Carbaminsaure-N. Bei den Unterss. der Ureasewrkg. auf Harn
stoff wurden fiir die Analyse dann die besten Bedingungen gefunden, wenn etwa
1 mg-%  des N  aus dem Harnstoff in Freiheit gesetzt war, was nach 5— 7 Min. Urease- 
einw. eintrat. —  Die Verss. zeigten, daB Ammoniumcarbamat ais Zwischenprod. bei 
der Urease-Harnstoffrk. auftritt, dereń Menge nach Inaktiyierung des Enzyms rasch 
abnimmt. Beim Verlauf der Rk. in Acetat- oder Phosphatpuffer wurde kein Carbamat 
gefunden, wohl aber bei der Rk. in Bicarbonat-Carbonatpuffer vom pn =  9. War 
das W. C 02-haltig, so wurden nach 16 Min. Einw.-Dauer der Urease 84,5% des N  
ais N H 4-Carbamat gefunden. Cyanat wurde durch das Enzym nicht gebildet. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 27. 292— 94. Jan. 1930. Ithaca, Depart. of Physiol. a. Biochem., 
Cornell Univ., Med. Coli.) M a h n .

Bestandteile von  Pflanzen und Tleren.
G. Cannicci, Beitrag zum Studium des Glutathions in den Tdeostiern. — 

Bemerkungen iiber die Bestimmungsmethóde. An starken Exemplaren von B o x  salpa 
vom Aquarium zu Neapel bestimmte Vf. den Geh. an Glutathion nach yerschiedenen 
Verff. (vgl. z. B . P e r l z w e i g  u . D e l r u e ,  C. 1 9 2 8 . II. 1985). Er halt fiir physiolog. 
Arbeiten die Nitroprussiatmethode der Glutathionbest. in  der Modifikation yon 
R a n d o i n  u . F a b r e  (C. 1 9 2 8 . I. 3087) fiir die empfehlenswerteste. (A tti R . Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 11 . 509— 15. 2/3. 1930. Kgl. Zentrallab. f. Hydro
biologie.) B e h r l e .

A l. Ionescu-Matiu und M. Vitner, tlber die Bestimmung des Phosphors im Blut. 
(Bulet. Soc. Chim. Romania 11. 103—08. Okt. 1929. —  C. 1930 . II. 100.) F. M u l l e r .

P.-M. Re und Dora Potick, Untersuchung iiber die Folinsche Methode zur Be
stimmung der Aminosduren des Blutes. Die FoLIN-Methode gibt nur genaue Resultate 
in wss. Lsg. bis zu 5 mg Aminosauren in 100 ccm. Mit steigenden Mengen wird der 
Fehler immer groBer. Bei Alanin, L ew in  u. Glutaminsaure kann er bis zu 50% be- 
tragen. Im  Blutfiltrat is t der Fehler nicht so groB wie in  wss. Lsg., dafiir bringt aber 
die EnteiweiBung einen ganz unubersehbaren Fehler mit sich. Trichloressigsaure ver- 
ursacht weniger Irrtiimer, ais Wolfram- oder Phosphorwolframsaure. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 103 . 1283— 85. 1/5. 1930. Buenos Aires, Physiolog. Inst. d. Univ.) Opp.

Ivan Berger, Eine einfache Methode der Eiweipbestimmung im  Liąuor (und anderen 
Kórperflnssigkeiten). Beschreibung einer Methode u. Angabe eines App. mit Abb. 
zur quantitativen EiweiBbest. in  Mengen yon weniger ais 0,1 mg. Vf. yerwendet hierzu 
Sulfosalicylsaure u. eine eiweiBhaltigo Fl. yon bekanntem Geh. In  einem mit einem 
Spiegel versehenen Colorimeter werden die in der zu untersuchenden Fl. durch Sulfo
salicylsaure entstandenen Triibungen mit der Vergleichslsg. yerglichen. (Khn.
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Wohschr. 9. 888— 89. 10/5. 1930. Budapest, Stadt. Kinderasył, St. Gellert-Heil- 
bad.) F r a n k .

Kurt P. Jacobsohn, Uber die biologische Zuckerbeslimmung m it Hilfe des Coli- 
bacillus und ihre Anwewlungen. Das bei der manometr. Glucosebest. mit Hilfe des 
Colibacillus nach den Angaben von R o n a , N ic o l a i  u. N a c h m a n n SOHN (C. 1926 .
II. 776. 1927 . I. 1031. II. 2089) erhaltene Gas besteht 1 . aus C 02-Mengen, die aus 
Bicarbonat nicht nur durch Milclisaure, sondern zugleich durch ein quantitativen 
Schwankungen ausgesetztes Sauregemisch freigemacht sind, 2. aus Garungs-C02,
з. aus Wasserstoff. Deshalb kónnen richtige Resultate mit dieser biolog. Zucker-
bestimmungsmethode nur durch Zufall erhalten werden. (Biochem. Ztschr. 220. 
461— 72. 17/4. 1930. Lissabon, Inst. Rocha Cabral.) K o b e l .

Joseph Stainier, Ezperimentelle Untersuchung der Realctionen und der Verfahren 
zur Bestimmung von Quecksilberoxycyanid. Im ersten Teil der Arbeit bescliaftigt sich 
Yf. mit den qualitativen Rkk. des reinen u. des offizinellen, aus einem Gemisch von
1 Teil HgOHg(CN)2 u. 2 Teilen Hg(CN)2 bestehenden Quechsilberoxycyanids u. m it dem 
Nachweis der haufigeren Verunreinigungen u. Verfalschungen, niŁmlich Hg(CN)2, HgCl2, 
KOH u. KCN. Im zweiten Teil werden die Yerff. zur quantitativen Best. krit. gepriift
и. neue angegeben. Die wichtigsten Ergebnisse sind folgende: Zum Nachweis des Oxy- 
cyanids eignen sich die Erhohung der Alkalitat auf Zusatz von NaCl, die rotę Pallung 
mit N H jJ —  hiermit gelingt die Rk. besser ais mit K J —  u. mit HgCl,; Beimengung 
von Hg(CN)2 (offizinelles Prod.) wird angezeigt durch allmahliche Entfarbung des mit 
HgCl2 entstandenen Nd., von HgCl2 durch Rotfarbung beim Befeuchten, von KOH  
durch Rótung von Phenolphthalein bei Abwesenheit von NaCl, von KGN durch dieselbe 
Rk. u. durch die -Entfarbung von ammoniakal. Kupfersulfatlsg. Bzgl. der theoret. 
Erklarung der Rkk. wird auf das Original verwiesen. Zur quantitativen Analyse eignen 
sich das Verf. des D. A.-B. 6, bei dem das HgO nach Zusatz von NaCl, dann das Hg(CN)2 
nach Zusatz von K J mit HC1 titriert wird, beide gegen Methylorange, u. ein Verf. des 
Vfs., bei dem nach Zusatz von K J das HgO gegen Phenolphthalein, dann das Hg(CN)2 
gegen Methylorange titriert wird. Beide Verff. versagen bei Ggw. von KCN; hier wird 
zuerst das KCN gegen Phenolphthalein titriert, dann nach Zusatz von  K J  die Summę von 
HgO +  Hg(QN)2 gegen Methylorange, schlieBlich in einer zweiten Próbo das gesamte 
CN jodometr. titriert. (Journ. Pharmac. Belg. 12 . 213— 17. 249— 53. 271— 77. 299— 305. 
329—32. 30/3. 1930. Liittich, Lab. f. analyt. u. toxikolog. Chem. d. Univ.) HERTER.

Lad. Ekkert, Beitrag zu den Realctionen des Antifebrins und Phenacetins. Es 
wird beschrieben, welehe Farberseheinungen im Tageslicht u. unter der Analysen- 
ąuarzlampe auftreten, wenn man Acetanilid oder Plienacetin bei Ggw. oder Abwesenheit 
von Resorcin m it konz. H ,S 0 4 erwarmt, diese Lsg. m it W ., NaOH oder N H 3 yersetzt. 
(Pharmaz. Zentralhalle 71 . 179. 20/3. 1930. Budapest. Chem. Inst. d. U niv.) H e k t e r .

Lad. Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Antipyrins. Die Farbrk. von Anti- 
pyrin  mit p-Dimethylaminobenzaldehyd in konz. H 2S 0 4 wird beschrieben; sie wird 
noch empfindlicher durch Zusatz von etwas Perchlorsaure. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 
180. 20/3. 1930. Budapest, Chem. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

Lad. Ekkert, Noch ein Beitrag zu den Realctionen des A tropins und einiger seiner 
Verwandtcn. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1 9 2 8 . II . 699.) D ie Farbrkk. von Atropin, Scopol- 
arnin, Hyoscyamin, Hyoscin, Homairopin, Nom tropin  u. Chinoin m it p-Dimethyl
aminobenzaldehyd in konz. H 2S 0 4 werden beschrieben. (Pharmaz. Zentralhalle 71 . 
180—81. 20/3. 1930. Budapest, Chem. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

C. Griebel, Zur Unterscheidung von p-Phenylendiamin und p-Toluylendiamin  
in Haarfarbemitteln. Die bekannten Rkk. auf p-Phenylendiamin gibt p-Toluylendiamin 
ebenso oder sehr ahnlicli. H at man die Ggw. eines der beiden Diamine naehgewiesen, 
so dient zur Unterscheidung folgendes Reagens: 0,05 g Vanillin, 1 ccm A., 4 ccm 25%ig. 
HC1. Versetzt man je ein mg der beiden Stoffe m it einigen Tropfen Reagens, so farben 
sich beide Proben sofort citronengelb. Nach wenigen Sekunden, bei 0,1 mg nach etwa 
V* Min., beginnt bei p-Phenylendiamin die Bldg. eines ziegelroten bis mennigroten 
Nd., wodurch die gesamte FI. in 1 Minutę schón rot gefarbt wird. Bei p-Toluylen
diamin bleibt die Farbung unyerandert gelb. (Apoth.-Ztg. 4 5 . 318— 20. 12/3. 1930. 
Berlin, Staatl. Nahrungsmitteluntersuehungsanst.) H e r t e r .

T. Tusting Cocking und F. C. Hymas, Die Bestimmung von Ascaridol in  Cheno- 
podiumol. E in einfaches jodometr. Yerf. zur Best. von Ascaridol in Chenopodiumól 
wird angegeben. Nach den Beleganalysen an Lsgg. von Ascaridol, aueh bei Ggw. von  
Omeol, p-Cymol u. Terpentin u. an Chenopodiumol sind die Resultate auf 1 ° /0 richtig.
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Zur Bcrechnung wird ein empir. Faktor verwandt, 1 ccm 0,1-n. Thiosulfat =  6,65 mg 
Ascaridol. Ausfiihrung: Etwa 2,5 g Ol, gcnau gewogcn, werden in 90°/0ig. Eg. zu 50 ccm 
gel.; in einen Kolben von ca. 60 ccm gibt man 3 ccm ca. 5-n. KJ-Lsg., 5 ccm konz. HC1 
(32 Gew.-%) u. 10 ccm Eg., kiihlt das Gemiscli auf 0 bis — 3° ab, lafit aus einer engen 
Biirette 5 ccm der Ollsg. zu, lafit 5 Min. kfihl stehen u. titriert dann mit 0, 1 -n. Thio
sulfat das ausgeschiedene Jod. Ein blinder Vers. ist erforderlich, liier w ifd vor der 
Titration m it 20 ccm W. verd. (Analyst 55. 180—86. Marz 1930. The British Drug 
Houses Ltd.) H e r t e r .

Werner Kolhorster, Deutschland, Verfahren zur Bestimmung des Kaliumgehalłes 
von Lagersldtten. Der K-Geh. von Ausgangsstoffen, die das Metali in Form irgend- 
welcher Verbb. enthalten, wird bestimmt, indem man die von den Ausgangsstoffen 
ausgehenden /-Strahlen auf ein gcschlossenes GefaB m it fiir diese Strahlen durclilassigen 
Wandungen, in dem sich ein Elektrometer in aufgeladenem Zustand befindet, ein- 
wirken liiBt. Die Zeitdauer, in der die Elektrometerblattchen zusammenfallen, ergibt 
ein MaB fiir den K-Geh. der untersuchten Ausgangsstoffe. Der Behalter, in dem das 
Elektrometer untergebraclit ist, soli aus Metali bestehen u. mit einem Gas hoher D ., 
z. B. SFC, gefiillt sein. Die Elektroden des Elektrometers werden aus U-fórmig ge- 
bogenen Quarzfaden hergestellt, dereń Stellung auf ein MeBband projiziert wird. 
(FTP. 679 444 vom 27/7. 1929, ausg. 12/4. 1930.) G e i s z l e r .

Ervin S. Ferry, A liandbook of physics. Measurments. Vol. 2. 3rd cd. London: Chapman
& Hall 1930. (277 S.) 12 s. 0 cl. net.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chemische Technologie.

W. Gluud und R . Schónfelder, E in Verfahren zur Słeigerung der Wirksamkeit 
eisenhaltiger Kalalysaioren. (Vgl. C. 1926. II. 2470.) Es wird die Vorbehandlung 
Fe-haltiger Katalysatoren m it CO zur Bldg. von Fe2C nach 2 Fe +  2 CO =  Fe2C +  CO„ 
m it ansehlieBender Red. nach Fe2C +  2 H 2 =  2 Fe -j- CII., empfohlen. Ein aus einer 
Fe-Oxydschmelze m it Zusatz von 0,8% Al-Drehspanen u. 1% K-Oxalat ( =  1,5% A120 3 
u. 0,5°/q K»0) durch Red. mit N 2-H2-Gemisch hergestellter Katalysator ergab bei 380° 
eine maximale NH3-Ausbeute von 0,45%. Der Katalysator wurde dann mit reinem N2 
ausgespult u. solange m it CO bei 200—230° behandelt, bis sich die der Bldg. von Fe2C 
entsprechende C-Menge (berechnet nach dem C 02-Geh. des Abgases) abgeschieden 
hatte, nach nochmaliger Ń2-Spulung u. Red. mit N„-H2-Gemisch bis zum Versehwinden 
des CH., ergab der Katalysator schon bei 350° eine maximale NH3-Ausbeute von 0,7%. 
(Ber. Ges. Kohlenteclm. [Dortmund-Ewing] 3. 96— 99. 1930.) R. K. M u l l e r .

E. W. A lexejewski, Methode zur Darstellung eines aktiuen Palladiumkalalysators 
fiir technische Zwecke. Zwecks Nachahmung eines in Deutschland hergestellten u. 
techn. verwendeten auf keram. Ringe aufgetragenen Pd-Katalysators wurden zunachst 
verschiedene keram. Massen ausprobiert. Am geeignetsten erwiesen sich durch Brennen 
eines Kaolin-Kohlegcmisches bei 950° hergestellte Ringe mit einer Porositat von 
38— 42%. Diese Ringe wurden in einer H 2PdCl4-Lsg. bei Zimmertemp. 24 Stdn. lang 
getrankt, auf dem W.-Bad gctrocknet u. schlieBlich in einem Rohr bei 100— 110° mit 
Elektrolyt-EL, welcher eine 40%ig- Formaldehydlsg. passiert hatte, reduziert, bis 
alles HC1 vertrieben war (5— 6 Stdn.). Zuweilen kann durch nachtragliches Waschen 
mit dest. W. die A k tm tat gesteigert werden. Die auf diese Weise hergestellte Pd-Sehicht 
sitzt so fest auf dem Ring, daB z. B. beim Fallenlassen nichts abspringt; die Yerbrenmmg 
von H 2 (4%) in  Luft wird schon bei 18° katalysiert. D ie Red. des H 2PdCl4 zu Pd nach 
ZiMMER, B a y e r , W i l l s t a t t e r ,  B u sc h  ergab eine ungleichmaBige Verteilung des 
Pd u. schlechte mechan. Eigg. der Pd-Schicht. Der nach T r a e d w e l l  hergestellte 
Katalysator hatte gute Festigkeit, war jedoch erst bei Tempp. iiber 65° aktir. (Journ. 
angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 779— 84. 1929. Leningrad, Techno
log. Inst.) A n d ru sso w .

Thomas Midgley jr. u n d  Albert L. Henne, Organische Fluoride ais KiihlmitteL 
Durch Addition v o n  F  a n  organ . Verbb., in  d en en  schon H  durch a n d e re  H alogene 
s u b s ti tu ie r t  is t ,  w ird  sowohl der Kp. wie d ie  Giftigkeit u. d ie  E n tf la m m b a rk e it  der 
Y erbb . lie rab g ese tz t. Wahrend die  b ish e r u b lichen  Kuhlmittel samtlich w enigstens
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in einer dieser Eigg. Naehteile aufweisen, eignen sich die Cl-F-Deriw. insbesondere 
von CH4 u .  C2H 0 nahezu ideał ais Kuhlmittel. Es werden die physikal. u. chem. Eigg. 
yon CC12F2 besprochen. Der Dampf ist bei einer Temp. von 175° iiber 30 Tage unzers. 
bestiindig. D ie Korrosionsfestigkeit gegeniiber dem Dampf ist bei gewohnlichen u. 
Spezialstahlen, Al, Cu, Monel, Sn u. Sn-Pb-Loten gut, bei Phosphorbronzen u. Everdur- 
bronze zweifelhaft, Messing u. Mg-Legierungen werden angegriffen; fl. CC12F 2 greift 
bei gewijhnlicher Temp. keines der ublichen Konstruktionsmetalle an. W. bewirkt 
stets Zers. Kp. — 30°, F. — 155°, D. 1,40— 0,00 326 t, cv (fl.) 0,224, c„ (Dampf) 0,15, 
oJcv (Dampf) 1,124. Die Giftigkeit wurde yon Robert A. Kehoe mit 20°/pig. CC12F2- 
Luftgemisehen an Hunden, Affen u. Meerschweinchen gepriift; die Ergebnisse werden 
eingehend geschildert, sie zeigen, daB das Gas unter n. Bedingungen ais unsehadlich 
bezeichnet werden kann. Das Gas ist nicht entflammbar, selbst in Misehung mit 
30 Vol.-% Butan. Die Herst. erfolgt nach der Rk. 3 CC14 +  2 SbF3 — y  3 C C l^ , -j-
2 SbCl3 in Ggw. von etwas SbCl5 mit einer Ausbeute von durchschnittlich 88, maximal 
94%> neben mehr oder weniger fluorierten Prodd. bei gewóhnlichem oder zweck- 
maBiger erhohtem Druck (4 at) m it einem auf 15° gehaltenen Dephlegmator. (Ind. 
engin. Chem. 22. 542— 45. Mai 1930. Dayton, Ohio, Frigidaire Lab.) R. K. Mu l l e r .

Ch. Kannel, Szeged, Vakuumgef&p. Fiir die Durchfiihrung der verscliiedensten 
Rkk. im Vakuum wird ein besonders konstruiertes HolzfaB yerwendet. (Ung. P. 95 410 
vom 12/5. 1926, ausg. 26/12. 1929.) G. K o n ig .

Syntron Co., Delaware, ubert. von: Carl S. Weyandt, Pittsburgh, Pennsylvanien, 
Elektrische Entstęilbungstiorrichlung. Die Vorr. besteht aus einer rókrcnfórmigen 
Elektrodo u. einer in dereń Innem  angebrachten drahtformigen Elektrode, einer 
elektromagnet. Erscliiitterungsvorr. fiir die róhrenfórmige Elektrode u. einer innerhalb 
der rólirenfórmigen Elektrode angeordneten gleichen Erschutterungsvorr. fiir die 
zweite Elektrode. (A. P. 1760  461 vom 21/11. 1923, ausg. 27/5. 1930.) D r e w s .

Herman A. Brassart, Chicago, und Charles W. Andrews, Duluth, Gasreinigung. 
Metallurg., feste Verunreinigungen enthaltende Gase werden durch Substanzen, z. B. 
Koks, geleitet, die auf eine oberlialb des F . der Verunreinigungen liegende Temp. 
erhitzt sind. (Can. P. 275 532 vom 23/11. 1925, ausg. 15/11. 1927.) D r e w s .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, ubert. von: James
G. Ford, Wilkinsburg, Pennsylvanien und W illiam  C. W ilharm, Edgewood, Ent-
femung von Sauerstoff aus Gasen. Das hierzu yerwendete Mittel besteht aus einem 
oxydierbaren Metali, einem Elektrolyt, der mit diesem Metali unter Bldg. einer auf
O einwirkenden Verb. zu reagieren yermag u. einem Metallsalz, welches das genannte 
Metali u. den Elektrolyt auch bei niederen Tempp. reaktionsfahig halt. Genaimt ist 
eine Misehung aus fein yerteiltem Cu, einem fein vertcilten Verdunnungsmittel, N H 4C1 
bzw. Alkalisalz, u. einer Lsg. eines erst bei tiefen Tempp. gefrierenden Elektrolyten. 
(Can. P. 275 645 vom 13/12. 1924, ausg. 22/ 1 1 . 1927.) D r e w s .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, ubert. von: Aylmer
H. Maude, Clarenee J. Rodman, Charles A. Styer, Wilkinsburg und W illiam
C. W ilharm , Edgewood, Mittel zur Entfemung von Sauerstoff aus Gasen. Das Mittel 
besteht aus Cu, einem Chlorid, Kieselgur, akt. Kohle u. W. Das Chlorid muB eine 
gegeniiber O reduzierend wirkende Verb. bilden kónnen. (Can. P. 275 646 vom 20/12. 
1924, ausg. 22/11. 1927.) D r e w s .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Indiana, iibert. von: W illiam  
J. Bannister, Reinigung von Gasen. Zur Beseitigung des S aus CO-haltigen Gasen, 
die auBerdem noch N  oder sonstige inerte Gase enthalten konnen, leitet man diese 
bei Tempp. von 400— 850° u. gegebenenfalls bei erhóhten Drucken von 10— 200 at 
iiber Fe.,Ov Besonders eignet sich natiirliches hydratisiertes Fe20 3 mit einem Geh. 
von ca. 35% Fe. (A. P. 1 7 57826  vom 25/1. 1926, ausg. 6/5. 1930.) D r e w s .

John Morris W eiss, New York, Entfemung von Schwefelkohlenstoff aus Gasen. 
Die Gase werden mit einer wss. Lsg. von Anilin gewaschen u. der hierbei gebildete 
H„s entfcrnt. (Can. P. 275 850 vom 25/7. 1927, ausg. 29/11. 1927.) D r e w s .

United Gas Improvement Co., Philadelphia, iibert. von: Albert F. Kunberger, 
Swarthmore, Pennsylyanien, Entfernen von Schwefelwasserstoff aus Gasen. Das Gas 
wird mit einer Lsg. von ZnCl2 in NH,C1 behandelt, wobei unl. ZnS u. NH.,C1 entstelien. 
(A. P. 1 759 408 yom 8/3. 1928, ausg. 20/5. 1930.) D r e w s .

George B. Peebles, Newark, V. St. A ., Warmeisólatoren. Riickstando der Soda- 
industrie werden getroeknet, bis zum Entweiehen des gesamten, auch • des Krystall-
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wassers erhitzt, gepulvert, m it Natriumsilicat u. MgO gemischt u. zu Platten o. dgl. 
geformt. (A. P . 1 7 5 7 4 7 0  vom 8/ 8. 1928, ausg. 6/5. 1930.) K u h l i n g .

Rheinhold & Co. Vereinigte Kieselguhr- und Korkstein-Ges., Berlin, Ther- 
mische Isolation. Man belegt durch Luftschichten yoneinander getrennte Wandę aus 
widerstandsfahigem u. billigem Metali, z. B. von Fe oder Sn, mit Folien aus einem 
Metali yon geringer Strahlungsfahigkeit, wie z. B. A l. Die Wandę konnen auf einer 
oder auf beiden Seiten, ganz oder teilweise mit Eolien iiberzogen sein. (E. P. 315 299 
vom 26/2. 1929, Auszug yeroff. 4/9. 1929. Prior. 11/7. 1928.) S a r r e .

Isola G.m. b .H ., Essen (Erfinder: W. Zimmermann), Isoliermitlel. (Schwed. P.
64 495 yom 23/11. 1926, ausg. 24/1. 1928. —  C. 1928. I. 2638 [F. P . 634542].) K u h l .

Raoul Felice Bossini und Guido Maiuri, London, Kontinuierlicher Absorptions- 
kdlteapparat. Die Fiillung des App. besteht aus einer wss. NH 3-Lsg. u. einer Gasmischung 
aus 42,3 Vol.-%  H u. 57,7 Vol.-%  N. Wesentlich hierbei ist, daB die Gasmischung 
annahemd dieselbe D. aufweist wie das Kaltemittel. (A. P. 1758  215 vom 28/3. 1929, 
ausg. 13/5. 1930. E . Prior. 11/4. 1928.) D r e w s .

Ges. fiir Kaltechemie G. m. b. H. und H. Sautier, Miinchen, Kuhlfliissigkeit 
fiir Automobilkuhler oder fiir Kalteanlagen, bestehend aus einer wss. Lsg. von Calcium- 
clilorid u. Aluminiumchlorid. (E.P. 322859 vom 2/11. 1928, ausg. 9/1. 1930.) J o h o w .

Gustav Erdbriigger und Fritz Schiemann, Deutschland, M itłel zum Auftauen 
von Schnee. und E is auf Metallunterlagen, insbesondere auf Kanalisations- u. Hydranten- 
deekeln, bestehend aus einem Gemisch yon Rohcarnallit, fl. Bitumen, insbesondere 
Petroleumriickstanden, das zu einer feinen Pastę yermahlen wird. Das Prod. ist noch 
bei — 35° brauchbar. (F. P. 679 205 vom 24/7. 1929, ausg. 10/4.1930.) M. F. M u l l e r .

Ready Heat Products, Inc., Buffalo, ubert. von: Howard H. Baker, Hitze 
erzeugende Chemikalienmischung. Man mischt z. B. 3500 g gepulvertes Metali, z. B 
Fe, mit 350 g C uS<V 7H „0, 100 g NaCl, 35 g CaCl2, 50 g KC103, 50 g Sagemehl. 
Die beim Anfeuchten mit W. einsetzende Rk. erzeugt Hitze. (A. P. 1760  102 yom 
26/6. 1925, ausg. 27/5. 1930.) D r e w s .

Markus Brutzkus, Berlin, Ausfuhrung chemischer Reakłionen in  Losungen unter 
oder ohne Mitwrkg. yon Katalysatoren, dad. gek., daB die Faktoren des Gleichgewichtes, 
der gesamte osmot. Druck, durch Beimengung der Stoffe oder des Losungsm., die 
partiellen Drucke der Rk.-Komponenten, durch Beimengung der entsprechenden 
Stoffe, die Temp. der Lsg., in der Weise yon aufien gleichzeitig u. kontinuierlich ver- 
iindert werden, daB diese Veranderungen in Richtungen yerlaufen, welche den Ver- 
iinderungen, die durch den Verlauf der Rk. bedingt werden, entgegengesetzt sind. — 
Beispielsweise genaimt sind Rkk. der Esterbldg. u. der Verseifung von Estern. (D. R. P. 
498 961 KI. 12 g yom 15/1. 1920, ausg. 2/6. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Franken- 
burger, Ludwigshafen a. Rh.), Durchfiihrung katalysierter Reaktionen, insbesondere 
in Fil., 1. dad. gek., daB die in dem Medium yorhandene Kontaktsubstanz mittels 
Hochfreąuenzinduktionsheizung auf die erforderliche Arbeitstemp. gebracht wird.
2. dad. gek., daB bei Verwendung nicht metali. Kontaktsubstanzen diese auf metali. 
Tragern aufgebracht sind. —  Es ist ein Beispiel fur die Hydrierung von Fetten an- 
gegeben. (D. R. P. 498 974 KI. 12 g vom 20/4. 1926, ausg. 28/5. 1930.) D r e w s .

Hubert Hermanns, Techno-Diktionar. Deutsch-Englisch-Italienisch. Eine Sammlg. techn. 
Fachausdnickc aus H iitte, GieBerei, Fabrik u. Werkstatt. Techno-Dictionary. English- 
German-Italian. Dizionario tecnico. Italiano-Tedesco-Inglese. 2. Aufl. Berlin-Lichter- 
felde: Sclbstyerlag 1929. (IV, 411 S.) kl. S°. M. 15.— .

Dechema-Monographie. (Hrsg.: Deutsche Gesellschaft f. chem. Apparatewesen e. V.) 
1. Berlin: Verlag Chemie [Komm. H. Haessel Comm.-Gesch., Leipzig] 1930. gr. 8°.

1. 11 Vortrage zura chem. Apparatewesen. Geh. auf d. Hauptyersammlg. d. Dechema 
<Dcutsche Gesellschaft f. chem. Apparatewesen e. V.>, Breslau 1929. (112 S.) nn- 
M. 8 .— .

m .  Elektrotechnik.
B. Duschnitz, OasfiiUungsgluhlampen und kiinstliches Sonnenlicht. Vf. gibt 

einen Uberblick uber die Anwendung gasgefullter Lampen u. besonders solcher mit 
Hg-Dampffullung, die jetzt in Amerika sehr empfohlen werden (ygl- LuCKIESH, 
C. 1930 . I. 567), aber schon vor uber 20 Jahren yon S i n d i n g - L a r s e n  ii. v5*n 
HoPFELD T u. spater von anderen, auch vom Vf., yerwendet wurden. Es werden einige 
Ausfiihrungsformen beschrieben u. gezeigt, daB der Yerlust (Watt/Kerze) bei Hg-Dampf-
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fiillung z. 33. bei einer Gliihtemp. von 2400° absol. stets geringer ist ais bei N 2-Fullung, 
so daB die Lampe nicht nur in der spektralen Ausbeute, sondern auch wirtschaftlich 
Vorteile bietet. ( D i n g l e r s  polytechn. Journ. 345. 81— 85. Mai 1930.) R . K . Mu.

Karl Becker und Hans Ewest, Die physikalischen w id  strahlungstechnischen 
Eigemchaftem des Tantalcarbids. Ais beste Methode zur Herst. yon TantalcarbidóiAhten 
erwies sich das Verf., Tantaldrahte in einer C-haltigen Atmosphare aufzucarburieren. 
Die TaC-Drahte sind in gutem Hochyakuum u. in einem Ar-N2-Gemisch m it 85% Ar 
bei Brenntempp. bis etwa 3600° abs. bestandig.

Es werden die chem. u. physikal. Eigg. yon TaC-Drahten bei hohen Tempp. be
stimmt. Von H 2 wjrd TaC entcarburiert, desgleichen wirkt W bei hohen Tempp. ent- 
kohlend. Gegen reinen N 2, Ar-N2-Gemische, H 2-KW-stoffgemische u. in gutem Vakuum 
von 10-6 mm Hg ist TaC bestandig. Yon 0 2 u. W.-Dampf wird TaC unter Oxydbldg. 
angegriffen; in einem Yakuum unter 10~3 mm Hg reagiert es mit den Restgasen.

Der E. betragt 4150° absol., der spezif. elektr. Widerstand bei 20° ist 1,02 • 10- 1  flcm , 
der Temp.-Koeffizient a1000 =  4 ,3 ’10-6, a220% 00 =  22 -10~6, der Warmeausdehnungs- 
koeffizient 8,2 -10~6. D ie Elektronenemission ist 2,8-mal kleiner ais bei Ta, die Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit 1/3-ma] kleiner ais bei W, der Absorptionskoeffizient A x —
0,62 fiir 1 =  0,55 [M u .  =  0,55 fur 1  =  0,65 fi. D ie Gesamtstrahlung ist 30% hoher 
ais bei W. TaC ist ais Leuchtkorper dem W dann iiberlegen, wenn es sich um Erzielung 
von Leuehtdichten handelt, fiir welche W infolge seines tieferen F. nicht mehr in Be- 
tracht kommt. Bei Leuchtdichten, welche auch mit W-Lampen erreicht werden kormen, 
bietet TaC den W-Lampen gegeniiber keine Vorteile. (Ztsehr. techn. Physik 11 . 148 
bis 150. 216— 20. 1930. Berlin, Osram-Konzern, Studienges. fiir elektr. Be- 
leuchtung.) K. B e c k e r .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: Vilhelm  
Gruner), Elektrolytische Zelle. Die Elektroden u. Diaphragmen werden zunaelist mit 
Hilfe einer geeigneten gegossenen Zwischenschiclit in der richtigen Lage gehalten. 
Diese Zwischenschicht kann nach Fertigstellung der Zelle dureh Losungsmm. entfernt 
werden. Ais Zwischenschicht kann z. B. Al dienen, das dann dureh AlkaliIauge auf- 
gelóst wird. (N. P. 43 571 vom 30/1. 1926, ausg. 20/12. 1927.) D r e w s .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo, Elektrolytische Zelle. 
Diese wird aus einer Asphalt- oder Peelimischung dureh GieBen hergesteUt. Folgende 
Mischungen werden beispielsweise angegeben: 1 . 990 kg Petroleumpech mit uber 130° 
liegenden F . u. 10 kg langfaseriger Asbest. 2. 670 kg Petroleumasbest u. 330 kg 
Schwerspatpulver. 3. 670 kg Petroleumpech, 330 kg Schwerspatpulver, 10 kg Asbest- 
fasern. Der Schwerspat kann ganz oder teilweise dureh Oxyde, Mineralpulyer o. dgl. 
ersetzt werden. Die Masse weist zweekmaBig die gleiche Diehte auf wie der Elektrolyt. 
(NjP. 43 572 yom 4/2. 1926, ausg. 27/12. 1927.) D r e w s .

L. A. Levy und Almeida Accumulators Ltd., London, Oalva7iische Batterie. 
Eine Sekundarzelle, in der sich eine Zn-Kathode befindet, ist mit einem Elektrolyten  
gefiillt, der Halogenyerbb. im tlberschuB zu der wahrend der Entladung yerbrauchten 
Zn-Menge entha.lt, so daB diese yollstandig yon der Unterlage, auf die das Zn auf- 
gebracht ist, entfernt wird. Fiir letztere wird eine Ferrosiliciumlegierung empfohlen. 
Der Elektrolyt soli aus einer Lsg. von ZnCl2 u. ZnBr2 bestehen. D ie andere Elektrode 
enthalt eine Zuleitung aus einem chem. widerstandsfahigen Stoff, die m it Graphit 
oder granulierter Kohle umgeben ist. (E. P. 321 405 vom 3/5. 1928, ausg. 5/12.
1929.) G e i s z l e r .

Mannesmann-Licht Akt.-Ges., Berlin-Neukólln, Lagerfahiges Trockendement, 
bei dem der Elektrolyt bis zur Inbetriebnahme in einem abgesehlossenen Raum des 
ElementgefaBes dureh eine Scheidewand yom iibrigen GefaBraum getrennt ist, nach 
Patent 436 823, dad. gelc., daB diese Scheidewand aus einem an der GefaBwand dicht- 
haftenden u. festen, trotzdem aber dehnbaren u. elast. Stoff besteht. —  Ais geeignetes 
Materiał fiir die Scheidewand hat sieh eine Lsg. yon Harzen, Zellstoff oder Nitrozellstoff 
in minerał, oder yegetabilen Olen oder A. erwiesen, das nach dem Einbringen in das 
Element einen Teil des Losungsm. abgibt u. erstarrt. (D. R. P. 497727 KI. 21b 
Tom 13/2. 1927, ausg. 15/5. 1930. Zus. zu □. R. P. 436 8 23; C. 1927. I. 336.) G e is z .

Canadian W estingliouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. yon: W illiam  
Benjamin Gero, East Orange, Zur Faser- bzw. Drahtbildung geeignetes Materiał. Ein 
W. enthaltendes zur Drahtbldg. geeignetes Materiał, das eine vorherbestimmte Krj-stall- 
bzw. Kornform aufweist, so daB der Draht widerstandsfahig wird, erhalt man aus
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W-Pulver, welches froi sein muB von Substanzen, die eine solclio Krystallbldg. ver- 
hindern. Jedoch enthalt das W-Pulver eine bestimmte Menge Alkali- oder Erdalkali- 
salz. Das Pulver wird geselim. u. zu Draht yerarbeitet. (Can. P. 275 880 vom 20/10. 
1921, ausg. 29/11. 1927.) D r e w s .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: W illiam  
Benjamin. Gero, Bloomfield, Her stellung von Metalldrahten. Zur Drahtbldg. geeignetes 
W-haltiges Materiał mit vorherbestimmbarer Krystall- u. Kornform erhalt man dureb 
Miselien von W 03, das frei ist von die Krystallbldg. bindernden Beimengungen, mit 
Alkali- u. Erdalkaliverbb. Dieses Gemiseh wird teilweise reduziert u. von neuem mit 
dem Ausgangsgemisch vermengt; alsdann wird dieses so erbaltene JGemisch volIstandig 
reduziert. Das erhaltene Prod. wird zu Draht verarbeitet. (Can. P. 275 881 vom  
26/1. 1924, ausg. 29/11. 1927.) D r e w s .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: W illiam  
Benjamin Gero, Bloomfield, Herstellung iion Wolframpuher. W 0 3 wird mit 0,1— 1,0%  
einer Cs- oder Li- oder alkalihaltigen Yerb. gemischt u. bei erliohter Temp. mit H  
redufciert. (Can. P. 275 882 vom 4/3. 1925, ausg. 29/11. 1927.) D r e w s .

N. V. Philips’ GloeilampenJabrieken, Eindhoven, Zum Festschmelzen an Olas
geeignete Legierung. Die Legierung enthalt Fe, Cr u. Al. Der Geh. an Al soli weniger 
ais 5% betragen, yorteilliaft unter 1%. Beispielsweise wird folgende Legierung an
gegeben: 25% Cr, 0,5% Al, 74,5% Ee. (N. P. 44 635 vom 29/3. 1926, ausg. 21/11.
1927.) . D rew .S.

Canadian W estinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: H. C.
Rentschler, East Orange, New Jersey, Elektronenróhre,. Bei Oxydkathodenrohren 
werden die Restgase durch Verdampfen eines seltenen Erdmetalls aus der Ce-Gruppe 
bzw. von Mischmetall beseitigt. (Can. P. 275 648 vom 11/2. 1926, ausg. 22/11.
1927.) " D r e w s .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: H. C.
Rentschler, E ast Orange, New Jersey, Rohre fiir  elektrische Entladungen. Die Rohre 
ist mit einem Edelgas gefiillt; die.Anodę ist klein u. die Kathode verhaltnismaBig groB. 
D ie Anodę besteht teilweise aus einem Metali der Cergruppe bzw. aus Mischmetall. 
(Can. P. 275 650 vom 1/10. 1926, ausg. 22/11. 1927.) D r e w s .

Canadian W estinghouse Co., Ltd., Hamilton, Ontario, iibert. von: Hubert 
M. Freeman, East Pittsburgh und W allace G. Wade, New York, Elektronenróhre. 
Die Elektronen werden durch die h. Kathode ausgesandt. Das Heizelement ist ais 
flachcs Band ausgebildet oder es besteht aus mehreren der Lange nach angeordneten 
u. mit den flachen Seiten aneinandergelegten Blattern aus leitendem Materiał. Die 
Kathode ist von dem Heizelement durch eine Isolierschicht getrennt. (Can. P. 275 651 
vom 14/10. 1926, ausg. 22/11. 1927.) D r e w s .

Rainbow Light Inc., iibert. von: R. R. Machlett, New York, Entladungsróhre. 
Aus der Rohre werden zuniichst alle Verunreinigungen entfernt. Hicrauf wird eine 
solche Menge eines Edclgases eingelassen, daB ein Druck von mindestens 10 mm Hg- 
Siiule entstcht. Eine solche Lampe mit einer Elektrodenoberflachę von mindestens 
150 qcm pro Amp. soli eine sehr hohe Lebensdauer besitzen, vorausgesetzt, daB die 
Reinigung griindlieh Yorgenommen wurde, z. B . durch Einfiihrung von Na-Dampf. 
Das Fiillgas soli rein sein. In erster Linie soli Ne in Frage kommen. (E . P. 319 016 
vom 14/9. 1929, ausg. 6/11. 1929. Prior. 14/9. 1928.) Ge is z l e r .

N. V. Philips Gloilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Lichtempfindliches 
Relais. In einen Stromkreis wird eine Entladungsróhre geschaltet, die in der Haupt- 
sache ein Gas enthalt, dessen Atome in den metastabilen Zustand gebracht werden 
kónncn, u. in die auBerdem geringe Mengen eines Gases, das durch die metastabilen 
Atome ionisierbar ist, eingeschlossen ist. Die Fullung kann z. B. aus Ne, dem 0,001% *̂ r 
zugemisclit ist, bestehen. In  den Stromkreis ist eine Batterie geschaltet. Der Stroni, 
der nach der Ionisation des Ar durch die Leitung flieBt, wird gemessen. Die Bestrahlung 
der Entladungsróhre geschieht durch Neonlicht. Unter dem EinfluB dieser Bestrahlung 
wird ein Teil der Ne-Atome in der Entladungsróhre in den stabilen Zustand zuriick- 
gefuhrt. Hiermit andert sich die Ionisation des Ar u. der Stromdurchgang durch den 
Stromkreis, in dem sich die Entladungsróhre befindet. Die Stromanderungen in dem 
Stromkreis, in den die Neonlampe geschaltet ist, iibertragen sich daher auf den Strom
kreis, in dem sich die Entladungsróhre befindet u. konnen liier gemessen werden. 
(E . P. 316121 vom 23/4. 1928, ausg. 22/8. 1928.) G e is z l e r .
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IV. Wasser; Abwasser.
P. I. W assiljewa, Natriumaluminat, ais Koagulationsmittel f iir  Trinkwa-sser. 

(Vgl. R i p p l e , C. 1928- II. 1136.) Ein Gemisck von Na-Aluminat u. /1/2(S 0 1)3 ist 
fiir die Klarung von W. besser geeignot ais Al2(SO.,)3 allein. Dio Ausscheidung des 
Al erfolgt unter Anwendung des Aluminat-Sulfatgemisches scbneller, der Geh. des W. 
an agressivor C 02 sinkt u. die Verwertung des Al ist eine gróBere. E in Vorzug des 
Verf. besteht darin, daB man das W. m it groBeren Al-Mengen behandelń kann, ohne 
daB Al gel. bleibt. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Cliimii] 3. No. 2. 
207— 20. 1930. Leningrad.) S c h o n f e l d .

A. Labat, Untersuchung von Trinkwassem auf Blei' und Arsenik. Beschreibung 
bekannter Yerff. zur Priifung von W. auf Pb  u. A s  mit einigen Bemerkungen iiber die 
Empfindlichkeit der Rkk. u. iiber Fehlerąuellen. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaus 68.
S— 14. 1930.) H e r Te r .

Barfcll, Ober Nachweis und Bewertung des Baclerium coli im  Trinlewasser. Die 
Verss. des Vf. ergeben: Viele echte Colistamme zeigen bei 45° (46°, ElJKM A N-Probe) 
keine Gasbldg. resp. Wachstum mehr, wahrend es bei 37°j noch vorhanden ist. Im allge- 
meinen vertragen Kaltbliitercoli nicht mehr ais 37°; trotzdem wuchs ein aus einer Miicke 
isolierter Stamm noch' bei 45°. Bei typ. Colibazillen kann trotz Wachstum die Gas
bldg. fehlcn. Bei % der aus Stuhl gezuchteten Cohstiimme war die Indolprobe negatiy. —  
Die Kultivierung bei 37° ist also unerliiBlich, ferner ist die Lokalbcsichtigung wiehtig. 
(Ztrbl. Baktcr., Parasitenk. I. Abt. 115. 467— 74. 20/2. 1930. Halle a. S., Univ. Hygien. 
Inst.) E n g e l .

L. W. Haase, tlber eine elektrochemische Sauerstoff bestimmung. In Erweiterung 
einer fruheren vorlaufigen Mitteilung (C. 1930. I. 1194) wird gezeigt, daB die bei 
niedrigsten 0 2-Gehh. im W. recht ungenaue chem. Methode der 0 2-Best. durch eine 
einfaehe, viel genauere elektrochem. Methode unter Verwendung eines Pt-Cd-Amalgam- 
elementes ersetzt werden kann. (Gesundheitsing. 53. 289— 96. 10/5. 1930. Berlin- 
Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., Chem. Abt.) Sp l .

F. C. Bunge und H. Macura, Mikolow, poln. Oberschlesien, Reinigung phenol- 
halliger Abwasser, die bei der D est. bituminoser Kohle anfallen, durch evtl. Vor- 
behandlung m it A12(S 0 4)3 oder Pb-Acetat u. durch darauffolgendes Erhitzen mit CH.O  
odej; anderen Aldehyden. Dabei fallen Phenolharze aus, die evtl. unter Zusatz von  
Leinól ah‘Deckfarben dienen. (E. P. 326 112 vom 18/6.1929, ausg. 27/3.1930.) M. F. M.

V. Anorganische Industrie.
Harry N. Holmes und A. L. Eltler, Vanadinverbindungen ais Katalysatoren  

fiir die Oxydation von Scliwefeldioxyd. Durch Zugabe einer Lsg. von FeCl3, CuCl2 +  
CoCl2 - f  NiCJ2, CuSO.,, CrCl3, Al2( SO.,)3 oder CaCl2 im UberschuB zu KVÓ3 werden 
kolloidale Lsgg. der zunaehst entstehenden Ndd. erhalten, diese geben m it Na- oder 
IC-Silicatlsg. einen Nd. m it Yollstandig gleichmaBiger Verteilung des V. Diese Prodd. 
werden auf ihre katalyt. Wirksamkeit fiir die Ś 0 2-Oxydation bei 500° untersucht 
u. mit anderen Katalysatoren (Nd. aus Na2W 0 4 +  FeCl3 +  Na-Si lica t, Carnotit u. 
Pt auf S i0 2-Gel) yerglichen. Ais bester Katalysator erwies sich der aus CaCl2 +  
KVO:1 Na-Silicat erhaltenc mit 98% Umsetzung (P t 96%) bei 8%ig. Gasen, dann 
folgt der aus FeCl3 erhaltene Kontakt mit 96,5% u. ein Gemisch V20 5 +  KOH +  
Celit - f  Wasserglas mit 95% Umsetzung. (Ind. engin. Chem. 22. 471— 73. Mai 1930. 
Oberlin, Ohio.) R . K. M u l l e r .

Walter D. Bonner und K. Masaki, Die Wiedergewinnung des Jods ais Jod- 
natrium aus Jodidabwdssem. Das mit Cl2 gefallte Jod wird in W. aufgeschwemmt, 
mit S 0 2 zu H J +  H 2S 0 4 gel. u. filtriert, sodann noch mehrmals gefallt u. gel. Dio 
Lsg. wird zwecks Uberfiilinmg in Alkalijodid m it einer gewogenen Menge Ca(OH)2 
versetzt, imi die Hauptmenge der H„S04 zu entfernen. Der Ca(OH)2-UberschuB wird 
titriert (Alkalijodat ais Indieator!) u. m it einer zuruckbehaltenen Probe von H J  +  
H 2S 0 4 beseitigt. Das gel. CaS04 wird mit Ba J 2 umgesetzt. Ca J2 wird m it Alkahcarbonat 
in das gewiinschte Alkalijodid yerwandelt u. zur Trockne gedampft. (Journ. chem. 
Education 7. 616— 17. Marz 1930. Salt Lake City, Univ. of Utah.) R. Sc h m ie d .

W. Gluud, R. Schonfelder und W. Riese, Durchfuhrung der Ammoniak- 
synlhese in  vergrópertem Laboratoriumsmaflstabe und bei verscliiedenem Druck. In
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kleinem Mafistabe ausgefiihrłe Verss. bei 1  a t ergaben AufschluB iiber die Wahl der 
Katalysatoren (aus Fe-Doppeleyaniden oder aus Fe-Oxydschmelzen) u. der geeigneten 
Raumgeschwindigkeit. Bei weiteren Verss. in groBerem MaBstab unter 100 at Druck 
m it einem aus einer gesehmolzenen Oxydmasse m it Zuschliigen (Al, K-Oxalat) durch 
Red. hergestellten Fe-Katalysator wurde zunachst das aus NH 3 durch Zers. gewonnene 
stochiometr. Gasgemisch, dann Spaltgas aus Leuchtgas benutzt. Fiir die Wahl des 
schliefllich verwendeten Betriebsdruckes von 300 at waren dio optimale N H 3-Bldg. 
m it dem angewandten Katalysator u. betriebstechn. Griinde (Verwendung von Cu 
bei der Auskiihlung des N H 3) maBgebend. Die 3 Vers.-Reihen, besonders die 300 at- 
Verss., u. die dabei verwendetcn Einzelkonstruktionen werden seln eingehend beschrieben 
u. die dabei gewonnenen Betriebserfahrungen mitgeteilt unter besonderer Beriicksicht- 
gimg der BetriebskontroUe, der Abhiingigkeit der Ausbeute von Druck, Warmewirt- 
schaft u. Haltbarkeit des Katalysators. (Ber. Ges. Kohlentcchn. [Dortmund-Ewing] 3 
52— 95.) R. K. M u l l e r .

— , Drucksyntheseverfahren der Du Pont Ammonia Corporation. Beschreibung 
der Fabrikationsanlage in Belle (W. Y a.), in der nach dem CASALE-Verf. unter 1000 at 
Druck aus Wassergas NH 3 u. daneben Methanol erzeugt wird. (Ind. engin. Chem. 22. 
433—37. Mai 1930.) R. K. M u l l e r .

Fr. W. Landgraeber, Eine neue Qro/3industrie. Die Entw. der N 2-Industrie 
im Ruhrgebiet. D ie Gewinnung von Zechenstickstoff in den Anlagen der R  u li r  - 
c h e m i e  A. G. Das BRONN-Yerf. ( D i n g l e r s  polytechn. Journ. 345. 86— 87. Mai 
1930.) R. K. M u l l e r .

Elton L. Quinn, Kohlensaure. III. Ilire Fabrikation. (II. vgl. C. 1930. I. 2228.)
Die amerikan. C 02-Produktion wird zu 90% v °n der Getrankeindustrie verbraucht. 
Gefordert wird daher Geruch- u. Geschmacklosigkeit u. Luftfreiheit, weil bei der Ent- 
spanmmg sonst die Kohlensaure zu rasch cntw'eicht. —  Ausgangsmaterial ist naturlich 
vorkommende C 02, Garungs-, Generator-, Carbonatofen-, Gasmaschinen-Kohlensaure. 
Garungskohlensaure mufi geruchlos gemacht werden: Wasserwiische, aktivierte Kohle 
( =  BackhausprozeB) oder verd. A.-Wiische, K 2Cr20 7-, H 2S 0 4-Lsgg. ( =  ReichprozeB). 
Generator-C02 muB entsehwefelt werden: CaC03. —  Konzentrierung durch den Ab-

30°
sorptionsprozeB Na2C 03 +  CO„ +  H 20  2 NaHC03. —  Verfliissigung. (Journ.

100“

chem. Education 7. 637— 52. Marz 1930. Salt Lake City, Univ. of Utah.) R. S c h m ie d .
Alfred Stern, Uber den ZJmsatz von Ammoniumcarbonat mit alkoholischen Kalium- 

chloridlosungen. E in e  O b e rtra g u n g  des SOLVAY-Prozesses au f d ie  H e rs t .  y o n  P o tt- 
asche  is t  i n  w s s .  L s g .  n ic h t  m óglich , d a  d ie  R k k . :

1. KC1 +  (NH4)HC03 ^  K H C03 +  (NH4)C1
2. 2 KC1 +  (NH4)2C 03 ^  K 2C 03 +  2 (NH 4)C1

stets von reehts nach links verlaufen. Bei Verwendung von A. ais Losungsm. gelingt 
es aber —  allerdings nur unter Yerwendung sehr groBer Fl.-Mengen —  die Rkk. von 
links nach reehts verlaufen zu lassen. Die Ausnutzung der Rk. 1 ist wegen der schnellen 
Zers. des Dicarbonats in A. nicht durchfiihrbar, dagegen is t das neutrale Carbonat 
hinreichend bestandig. Yf. untersueht das Gleichgewicht 2. bei Tempp. von +20°  
bis — 10° m it 40—90% A. Es fallt stets ein Gemisch aus K 2C 03 u. KC1 aus. Das 
Maximum der Ausbeute (etwa 45%) liegt bei + 5 °  u. einer A.-Konz. von 85%. 
(Ztschr. angew. Chem. 43. 425—27. Mai 1930. Karlsruhe, Inst. f. Chem. Technik d. 
Techn. Hochsch.) LESZYNSKI.

Hikoziro Miura und Ryosaburo Hara, Darstellung von Natriumcarbonat aus 
Natrimnsulfat m it Ammoniak ais Nebenprodukt. (Vgl. C. 1925. II. 1300.) Vff. unter- 
suchen die Rk. N a2S 0 4 +  CaC03 +  6 C +  N 2 =  2 NaCN +  CaS +  2 C 02 +  3 CO in 
Ggw. von mechan. hergestelltem oder durch Red. von Salzen auf Kohle nieder- 
geschlagenem Fe-Pulver ais Katalysator bei 1000— 1050° (molares Mischungsverhaltnis
1 Na2S 0 4, 1,6 CaC03, 10 C, 0,5— 2 Fe, 10— 12 N2). Es werden bei 1V2 Stdn. Rk.-Dauer 
bis fast 70% des N a2S 0 4 in NaCN, der R est in  Na2C 03, N a2S uswr. umgewandelt. Bei 
Anwendung senkreehter Ofen wird zwar besserer Kontakt des N 2 m it der Schmelze 
erreicht, aber mehr Alkali verdampft. Durch Amvendung von NaCl oder Gemischen
von Na2S 0 4 m it NaCl oder K 2S 0 4 wird keine bemerkbare Verbesserung erzielt. Das
rohe Rk.-Prod. wird m it im N 2-Strom zugeleitetem iiberhitztem Dampf ( 1 , 8— 2-fache 
Menge der Theorie) bei n. Druck u. 500— 550° nach der R k .:

2 NaCN - f  4 H 20  =  Na2C 03 +  2 N H 3
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umgesetzt. Bei einem Prod. mit 18,2% NaCN kami 100%ig- NH3-Ausbeute erreicht 
werden. Zur Vermeidung von Nebenrkk. [Bldg. von (NH4)4Fe(CN)e oder aSTa2S20 3] muB 
hierbei das Prod. bis zu ca. 500° trocken gehalten werden. Im Ruckstand finden sich 
neben geringen Verunreinigungen bis zu 90— 98% des angewandten N a2S 0 4 ais Na2C03 
yon 95%, das durch Umkrystallisieren auf eine Reinheit von 99,96% gebracht werden 
kann. (Technol. Reports T 6hoku Imp. Univ. 9. 57— 68. 1929.) R. K. Mu l l e r .

Guilleaume Libbrecht, Brussel, Gewinnung von Sauerstoff und Stickstoff aus 
Luft unter Verwendung von Hamoglobin, wobci dieses mit Luft in Beriihrung gebracht 
u. das entstehende Oxyliamoglobin einem Unterdruck ausgesetzt wird, 1. dad. gek., 
daB dem Hamoglobin ein der Schaumbldg. entgegen u. gleichzeitig antisept. wirkender 
Stoff beigemischt wird. 2. dad. gek., daB ais solcher Stoff Caprylalkoliol oder seine 
Homologen, vorzugsweise in einer Konz. von 1%, verwendet werden. 3 weitere An- 
spruche. (D. R. P. 499 049 KI. 12 i vom 14/3. 1929, ausg. 30/5. 1930.) D r e w s .

Francis H. Snyder und Edgar D . Newkirk, Syracuse, N. Y., Herstellung eines 
Stickstoff-Wasserstoffgemisclies. Man laBt auf schwammformigea Fe bei erhohter Temp. 
Luft u. W.-Dampf oinwirken. Das Fe30 4 wird von der Gasmischung getrennt u. diese 
selbst wird zur Beseitigung der Verunreinigungen mit aus fl. N H 3 liergestelltem wss. 
NH3 gewaschen. (A. P. 1760  014 vom 22/7. 1927, ausg. 27/5. 1930.) D r e w s .

Harry Pauling, Berlin, Herstellung eines hocJiferdichteten Ammoniak-Luftgemisches 
im Kreisprozep fur die katalytische Ammoniakoxydation, 1. dad. gek., daB Druckluft 
im Gegenstrom zu einer wss. N H 3-Lsg. gefuhrt wird, worauf man die dadureh eines 
Teiles ihres N H 3-Gehaltes beraubte N H 3-Lsg. unter gewólinlichem Druck mit NH 3 
sattigt u. in der Weise mittels einer PreBpumpe wieder in den Kreislauf eintreten laBt, 
daB diese oder eine mit ihr gekuppelte Hilfspumpe die Entnahme der scliwachen Lsg. 
aus der Druckapparatur zweeks Ausnutzung der Druckarbeit dieser Lsg. bewirkt.
2. dad. gek., daB an einer beliebigen Stelle des Fl.-Kreislaufs, zweckmaBig auf der 
Druckseite, eine Heizyorr. angebracht ist. (D. R. P. 498 975 KI. 12 i vom 8/1. 1929, 
ausg. 2/6. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht, 
Ludwigshafen a. Rh. und Alfred von Ńagel, Mannheim-Neuostheim), Herstellung von 
Stickoxydul aus Ammoniak durch Uberleiten von N H 3 mit einem UberschuB von 0 2 
oder 0 2-haltigen Gasen bei erhohter Temp., vorteilhaft zwischen 200 u. 550°, iiber 
Katalysatoren, dad. gek., daB man aus denRk.-Gasen nach Entfemung von gebildetem 
Stickoxyd u. N 20 4 das N 20  abtrennt. (D. R. P. 498 808 KI. 12  i vom 15/8. 1928, 
ausg. 28/5. 1930") D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Pauckner, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Phosphorsaure und Wasserstoff durch Umsetzung 
von P  mit W. bei hoheren Tempp. u. unter Druck, dad. gek., daB man entweder durch 
Einfiihrung kleiner Mengen P  u. W. in den Rk.-Raum oder bzw. u. durch feine Ver- 
teilung die Bldg. des roten P  in zusammenhangender Form vermeidet. (D. R. P. 
498 809 KI. 12 i yom 17/10. 1928, ausg. 27/5. 1930.) D r e w s .

Silica Gel Corp., iibert. von: E. B. Miller und G. C. Connolly, Baltimore, 
Herstellung von Gelen der Kieselsaure und anderer Stoffe. Gele der S i0 2 oder der Oxyde 
yon Sn, W oder Ti werden vor dem Trocknen einer Hitzebehandlung unterworfen, 
indem man sie in H 2S 0 4 oder andere starkę Sauren taueht. Hierbei erfolgt durch die 
Rk. der Saure mit dem in den Gelen enthaltenem W. ein Temperaturanstieg. Es wird 
langsam gekiihlt. Das Gel wird vor oder naeh dieser Behandlung oder nach dem 
Trocknen gewaschen. (E. P. 314 398 vom 12/3.1928, Auszug veróff. 21/8.1929. 
Prior. 12/3. 1927. Ausgeschieden aus E. P. 287 066; C. 1928. I. 2981.) H o r n .

Giulo Natta, Italien, Herstellung von Kóhlenoxyd, Wasserstoff und Kohlensaure 
entlialtenden Gasgemischen. Derartige, auf je 1 Vol. CO mindestens 2 Voll. H 2 entlialtende 
Gasgemische erhalt man, indem man iiber Kobie bei Tempp. bis 750° reinen 0 2- u. W.- 
Dampf leitet, wobei das Verhaltnis yon O : W.-Dampf nicht uber 1: 2 hinausgehen 
soli. Arbeitet man unterhalb 700°, so weist das Gemisch von W.-Dampf u. O zweck
maBig das Verhaltnis 1: 3 auf. Das erhaltene Gasgemisch, bestehend aus 30— 35% C 02, 
ca. 20% CO u. 40—45% H 2, eignet sich nach dor Entfemung der C 0 2 zur Synthese 
organ. Verbb., wie Methanol u. KW-stoffe. (F. P. 681147 vom 7/2. 1929, ausg. 9/5. 
1930. It. Prior. 1 1 / 2 . 1928.) ' D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Metallcarbonyle. Man liiBt 
auf reduzierbare Metallverbb., insbesondere Oxyde, oline Yorbehandlung unmittelbar
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CO einwirken, wobei die Temp. unterhalb der Dissoziationstemp. des CO gehalten wird. 
Man arbeitet zweckmaBig unter Druek. (F. P. 681083 vom 31/8. 1929, ausg. 9/5. 
1930. D . Prior. 17/9. 1928.) Drews.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Scłileclit 
und Emil Keunecke, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Metallearbonylen. (D. R. P. 
498977 KI. 12  n vom 24/5. 1928, ausg. 27/5. 1930. — C. 1930. I. 2142 [E. P. 
323 021].) Drews.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Albin-Mittasch, 
Martin Miiller-Cunradi und Albert Pross, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von 
Eisencarbonyl aus Eisensclncamm, 1. dad. gek., daB man bei der Vorbereitung der M. 
fiir die Carbonylbldg. jede Oxydation ausschlieBt, oder daB man vor dem Gebrauch 
eine Vorbehandlung mit reduzierenden Gasen Tornimmt, worauf die M. mit CO oder 
CO-lialtigen Gasen unter erhóhtem Druek u. bei Tempp. von 100— 250° behandelt 
wird. 2. dad. gek., daB man Fe-Sehwamm von einer lióheren scheinbaren D . ais 1,5 
vorzugsweise gepreBten Fe-Schwamm verwendet. (D. R. P. 499 296 K i. 12 n, vom  
16/11. 1924, ausg. 7/6. 1930.) DftEWS.

Du Pont Ammonia Corp., Wilmington, Delaware, iibert. von: John S. Berkeley, 
Charleston, W est Virginia, Herstellung von Wasserstoff. Man liiBt W.-Dampf u. einen 
Teil des CO auf einen erliitzten Katalysator einwirken, kiihlt die erhaltene Gasmisehung 
ab, fiigt den iibrigenTeil des CO zu u. laBt abermals auf einen erhitzten Kontakt ein
wirken. Verwendet man W.-Gas, so gibt man auf 30 Voll. troekenen W.-Gases 125 Voll. 
W.-Dampf. Die Umwandlung vollzieht sich bei ca. 500°. Man fiigt nach dem Ab- 
kiihlen abermals die Halfte der obigen W.-Dampfmengen zu. Die Rlc. verliiuft nach 
der Gleichung CO +  H , 0 — > C 02 +  H„. (A. P. 1756  934 vom 19/12. 1927, ausg. 
6/5. 1930.) Drews.

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Aufarbeiten von Kalisalzen. Die Lsgg. der Roh- 
salze werden in Ggw. von N H 4C1 oder anderer N H 3-Salze mit gasfórmigem NH3 be
handelt, wobei sich K 2S 0 4 in dem vorhandenen M gS04 entsprechenden Mengen ab- 
scheidet. Wird in diese Mutterlauge C 02 eingeleitet, so scheidet sich das vorhandene 
Mg ais Carbonattrihydrat oder ais MgC"03 • (NH4)2C 03 • 4 H 20  oder auch ais Gemisch 
beider ab. Die hierbei anfallende, NaCl, KC1 u. N H 4C1 enthaltende Mutterlauge wird 
mit N H 3 u .  C 02 behandelt, wobei sich N aH C 03 abscheidet. Das Filtrat dieses Riick- 
standes enthalt KG1, N H 4C1 u. geringe Mengen NaCl. Durch Eindampfen oder Ab- 
kiihlen scheidet sich ein Gemisch beider Salze ab. (F. P. 681 375 vom 5/9. 1929, ausg. 
14/5. 1930. D. Prior. 6/9. 1928.) Drews.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfeniung ton Alkali- 
chloriden aus rolien Kaliumcarbcmatlosungen. Man leitet in die Lsg. unter Kiihlung 
bis zur Sattigung N H 3 ein u. trennt die sich bildenden Schichten voneinander. Die 
untere Schicht enthalt prakt. nur K 2C 03. Das N H 3 wird aus den Laugen durch Dest. 
entfernt. (F .P . 681374 vom 5/9.1929, ausg. 14/5.1930. D. Prior. 16/10.1928.) Drews.

Verein fiir chemische und m etallurgische Produktion, Aussig, Verfahren 
zur Darslellung von Kaliumcarbonat aus Atzkalilosungen durch unyollstandige Carboni- 
sierung nach D. R. P. 482 253, dad. gek., daB aus der mehr oder weniger freies KOH  
enthaltenden carbonisierten Lauge K ,C 03 durch Eindampfen u. Abkuhlen abgeschieden 
wird. (D. R. P. 485137 KI. 121 yom 1/8. 1923, ausg. 26/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 
482253; C. 1930. I. 184!.) Horn.

Rene Moritz. Frankreich, Gkichzeitige Herstellung von besonders leiclitem Magnesium- 
carbonat, Natriumhydroxyd und leiehtem Calciumcarbonat. Man benutzt zur Kausti- 
fizierung yon N a2C 03 calcinierten Dolomit. Hierbei wird das Ca voUstiindig, das Mg 
nur zum Teil carbonatisiert. Die von der Zers. des Mg(HC03)2 herruhrenden Mutter- 
laugen dienen zum Auswaschen des gefallten CaC03. Derartige Mutterlaugen ent- 
halten M gS04, Mg(HC03)2 u. mitunter noch MgC03. Das im gefallten CaC03 noch ent- 
haltene MgO wird so in MgC03 iibergefiihrt. Der aufgeschlammte, aus MgCOa u. CaC03 
bestehende Riickstand wird mit C 0 2 behandelt; der hierbei erhaltene N d., bestehend 
aus CaC03 u. einem Teil des MgC03, wird abfiltriert, wahrend die klare, Mg(HC03)2 
enthaltende Lsg. durch W.-Dampf zers. wird. Der zuvor abfiltrierte Nd. wird wiederum 
mit C 02 behandelt, wobei samtliches MgC03 ais Mg(HC03)2 gel. wird. Das CaC03 
wird abfiltriert; es ist sehr rein u. ungewóhnlich leicht. (F. P. 681130 vom 4/1. 1929, 
ausg. 9/5. 1930.) D rews.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich W issing, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Herstellung von Bariumnitrat aus BaCl2 u. H N 0 3, dad.
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gek., daB man eine BaCl2-Lauge yerwendet, die festes BaCl2 ais Bodenkorper enthalt. 
(D. R. P. 498 976 KI. 12 m vom 11/9. 1926, ausg. 30/5. 1930.) D r e w s .

Riitgerswerke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: Peter Schlosser, 
Breslau und Em il Teisler, Dolina), Hersłellung ton Alkalifluorid-Aluminiumfluorid- 
Doppelterbindungen durcli Fallen einer wss. A12F C-Lsg. mit der zur Bldg. der gewiinschten 
Doppelsalze erforderliclien Menge Alkalihydroxyd oder Alkalicarbonat, 1 . dad. gok., 
daB man die Fiillung mit einem geringen tlberschuB von Alkalilauge bzw. Alkali- 
earbonat vornimmt. 2. dad. gek., daB man das Fallungsmittel in der berechneten 
Menge yerwendet u. den erhaltenen Nd. mit geringen Mengen Alkalihydroxyd bzw. 
Alkalicarbonat beliandelt. (D. R. P. 499 211 KI. 12 i vom 8/ 6. 1926, ausg. 4/6. 
1930.) D r e w s .

Commonwealth W hite Lead and Paints Proprietary Ltd., Melbourne, Iler- 
slellung ton  Bleiterbindungen. (D. R. P. 496557 KI. 12n yom 1/4. 1926, ausg. 7/5. 
1930. —  C. 1927- I. 2126 [F. P. 613994].) D r e w s .

Associated Lead Manufacturers, Ltd., London, iibert. von: Horace Waring, 
Liverpool, Hersłellung ton Bleioxyd. Durch Einw. yon Luft auf li. metali. Pb stellt 
man zuniichst unyollstandig oxydiertes Pb her, das dann in fein yerteiltem u. noch h. 
Zustand in li. osydierender Atmosphare yollstandig oxydiert wird. (Can. P. 275 862 
Tom 22/10. 1926, ausg. 29/11. 1927.) D r e w s .

Ti tan Co. A/S., Fredrikstad, Norwegen, Hersłellung ton  Titańterbindungen. 
(D. R. P. 497 626 KI. 12i yom 17/11. 1926, ausg. 15/5. 1930. —  C. 1927- II. 1997 
[F. P. 624 945].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Philipp Balz, 
Bitterfeld und W ilhelm  Hickmann, Frankfurt a. M.), Hersłellung ton hochweriigtm 
Mangandioxyd. (D. R. P. 498 896 KI. 12 n vom 9/5. 1928, ausg. 31/5. 1930. —  
C. 1930. I .  723 [E. P . 311 271].) D r e w s .

Jahresbericht iiber die Leistungen der chemisclien Technologie. Bcarb. yon Berthold Rassow 
u. A. Loesche. < Jg. 1— 25 von Rudolf v. Wagner. Jg. 26— 56 von Ferd. Fischer) 
Jg. 75. 1929. Abt. 1. Leipzig: Joli. Ambr. Bartli 1930. 8°. 1. Unorganischer Tl. 
(VI, 731 S.) nn. M. 44.— ; Lw. nn. M. 47.— .

Aldo Maffei, Untersuchung iiber die Kieselsande tom  Monte Soratie. Der in einem 
pliozanen Becken am Hangę des Monte Soratte gefundene Sand ist durch seine weifie 
Farbę fur dio Vcrwendung in der Glas- u. keram. Industrie besonders geeignet. Er 
enthalt bis zu 98% S i0 2. Vf. gibt eine Darst. der geolog. Verhiłltnisse u. beschreibt 
Wasch- u. Gliiliyerss. m it giinstigem Ergebnis. (Annali Chim. appl. 19. 421— 32. 
Okt. 1929. Rom, Ing.-Sekule, Lab. f. angew. Chemie.) R. K. M u l l e r .

H. Pardoe, Ausbessem in der Hitze. Bericht iiber Ausflieken von ófen in der 
H itze mittels Anspritzen yon Schlickern. (Trans, ceramie. Soc. 29. 87— 93. Marz

Oscar Knapp, Die Vorausberechnung der Zugfestigkeit der Gldser. Nach einer 
Kritik der bestelienden Berechnungsmethoden beschreibt Vf. eine eigene, an G e h l h o f f  
u. T h o m a s  angelehnte Methode, wobei aber an Stelle yon spezif. Wirkungsdifferenzen 
in gewissen Grenzen giiltige Einzelfaktoren angegeben werden. AuBerdem werden 
nicht Angaben fiir ‘die einzelnen Oxyde im Glase in  Rechnung gestellt, sondern es wird 
gleich anderen Vorschlagen des Vfs. in Sihcaten gerechnet. Diese werden immer in  
Mol.-% u. nicht in Gewichts-% angegeben. Die liiermit errechneten Zahlen stimmen 
mit denen der Verss. sehr gut uberein. (Glashiitte 60. 364— 67. 26/5. 1930.) Sa l jia n g .

E. Zschimmer, Fluor-Opal und die Theorie der Triibglaser fu r dieBeleuchtwigstechnik.
Beschreibung des Verf. zum Erschmelzen yon Fluoropal u. dessen lichttechn. Eigg. 
an Hand der neuesten Forschungsergebnisse. (Sprechsaal 63. 347—49. 364— 66. 8/5. 
1930.) Sa l m a n g .

F. H. Zschacke, Oberflachenteranderung und Beschldge auf Glas. I . Teil. Vf. gibt 
eingehende Schilderungen der Veranderungen durch Atmospharilien u. Feuchtigkeit, 
Schmutz u. Clschichten, Beschliige durch Huttenrauch, auch Einbrennen von Flug- 
staub u. dgl., Beschlage beim Verschmelzen, Schrumpfungserscheinungen beim Erhitzen 
in der Geblaseflamme u. Oberflachenentglasungen. (Glashiitte 60. 367— 72. 26/5.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

1930.) Sa l m a n g .

1930.) Sa l m a n g . •
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N. N. Smirnow, Zur Mikrostruktur des Glases. Vf. untersuehte die mineralog, 
u. chem. Zus. der im Glas haufig entstehenden Spharolithe u. den Yorgang der Ent- 
glasung. Bei etwa 1000° krystallisiert CaSi03 im  monoklinen System des Wollastcmits, 
bei sehr hohen Tempp. entstehen hesagonale Krystalle; beides ist fiir Glaser m it hohem  
CaO-Geh. charakterist. S i0 2 krystallisiert aus Gliisern ais T ridym it u. Chrisłobalit. 
D ie Entglasung ist wahrscheinlich auf physikal. Vorgiinge zuriickzufuhren, jedoch 
krystallisiert Na-Glas leiehter ais IC-Glas, letzteres leichter ais Pb-Glas. Die Rolle 
eines Lósungsmittels spielen hierbei Verbb. RO ■ S i0 2—RO-3 S i0 2 (RO =  K 20 , Na20 ,  
CaO, PbO). D ie entglaste M. enthalt mehr CaO u. weniger Alkali ais das Glas, u. ist 
stets dureh einen Geh. an Ca-Silicaten von hóherer D. (2,9—3,3 statt 2,4— 2,6 im Glas) 
gekennzeichnet. Diese Krystalle gehoren nicht nur dem Wollastonittyp, sondom auch 
verschiedenen Verbb. der Reihe 3 CaO-2 S i0 2 u. 2 C a 0 -S i0 2 an. (U. S. S. R. Scient.- 
techn. Dpt. Supremo Council National Economy 176 . Transact. Exp. Inst. Silicats 
Nr. 23. 5—27. 1926.) S c h o n f e l d .

P. P. Budników und B. A. Chish, Uber die Mullitbildung in feuerfestem Scliamotte. 
Die Widerstandsfahigkeit von Sohamottematerial wird erhóht, wenn man nach dem 
Gliihen ein noclimaliges Erhitzen in einer Red.-Atmosphare yornimmt. Dabei bildet 
sich eine oberflachliche Haut, die spater das Eindringen von Schlaeken yerhindert. 
Aueh dureh Zusatz gewisser Stoffe, welche die Mullitbldg. fórdern, wird die Eestigkeit 
des Materials gesteigert. Die Mullitbldg. wird nach Vff. meistens dureh Fe lieryor- 
gerufen, das in Sulfidform einen Bestandteil der Kohle bildet. —  Mikroaufnahmen 
erlautern die Ergebnisse. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 
21—24. Charków, Lab. f. Technol. d. Silicate d. T. H .) G u r i a n .

L. F. Cooling, Beitrage zum Studium der Ausbliihungen. II. Die Verdampfung 
des Wassers aus dem Ziegel. Experimentell wurde der Transport yon W. u. Salzen beim 
Ausbliihen verfolgt. Die Saugekraft wurde in einer ahnlich der yon P u k a l l  (C. 1928.
II. 709) angegebenen Apparatur bestimmt. D ie physikal. Struktur ist fiir den Trocken- 
yorgang am wichtigsten. Feinporige Steine neigen zur starkeren Bldg. von Aus- 
bluhungen. (Trans, ceramie. Soc. 29. 39— 54. Febr. 1930. Building Res. Dep. of scient. 
and industr. Research.) S a lm a n g .

Jakob Koch, Kraft- und Warmewirtschaft in der Zementindustrie. (Zement 19. 
324— 28. 348— 53. 373—77. 418—23. A p r 1 1930.) S a lm a n g .

K. Koyanagi, Die Muhlenwarme w id  die Abbindezeit der Zemente. Dureh Verss. 
an Miihlen wurde ermittelt, daB die Abbindezeit des Zements mit steigender Erhitzungs- 
dauer des Gipses yerkiirzt wird. Um dies zu yerhindern, kann man den Gipsgeli. unter 
l ,2 ° /0 S 0 3 halten. Man erhalt also bei etwas zu kleinem Gipsgeh. immer Schnellbinder. 
Zu groBe Mengen von Doppel- u. Halbhydrat konnen die Abbindezeiten etwas yer- 
kiirzen, aber nicht bis zum Schnellbinden fuhren. Anhydrit gibt immer schnellbindende 
Zemente. In  Japan halt man deshalb den SO3-0eh . auf 0,9— 1,2%. Ein dureh zu 
hohe Muhlenwarme yollkommen dehydratisierter Gips kann naoh Aussage des Vfs. 
wohl yerzogernd auf die Abbindung einwirken. (Zement 19. 467— 69. 15/5. 1930. 
Japan.) S a lm a n g .

N. S. Kumaków, S. F. Shemtschushny und W. A. Agejewa, Pliysikalisch- 
chemische Untersuchung der Magnesiazemente. Fiir 3 Serien Magnesiazemente: 
1. MgCl2 12 H 20  +  3— 14,5 MgO, 2. MgCl2 6 H 20  +  6 MgO +  0— 14 H „0 u. 3. 3 bis 
9,3 MgO • MgCl2• 13 H 20  wurden Erhitzimgskurven aufgenommen u. zwar 20 Min.,
3 Stdn., 3 Tage bzw. 40 Monate nach dem Zusammenmischen. Der Bindungsprozefl 
yerlauft in  3Perioden; zunaehst geben die Zemente nur einen Haltepunkt auf der Er- 
hitzungskurve bei ca. 118— 150°, entsprechend der Siedetemp. der MgCl2-Lsg. 72— 3 Stdn, 
nach dem Zusammenmischen tritt ein Haltepunkt bei ca. 380° auf, entsprechend der 
Dissoziation von Mg(OH)2; wegen der kolloidalen Struktur des letzteren sind die 
Kuryenkrummungen nicht scharf ausgepragt. Etwa 3 Tage nach der Zusammen- 
mischung fangt die 3.. Periode an, gekennzeiehjaet dureh einen 3. Haltepunkt bei ca. 500°, 
welcher dem Auftreten yon Magnesiumoxychlorid oder einer festen Lsg. zuzusehreiben 
ist; der 2. Haltepunkt ist jetzt viel scharfer ausgepragt, weil Mg(OH)2 in krystalline 
Form iibergegangen ist. Die Dissoziationstemp. des grobkrystallinen Slinerals Brueit 
liegt bei 480°, also hoher ais die des amorphen bzw. hochdispersen Mg(OH)a. Bei der 
Erhitzung der Zemente wird bei 150° W., bei iiber 400° W. u. HCl u. bei 550° W., HCl 
u- Cl2 entwickelt; das Cl2 jedoch nur bei Anwesenheit yon 0 2 nach MgCl2 +  1/2 0 2 
MgO -}- Clj. —  Die Best. der Hartę naeh B r i n e l l  ergab, daB Zemente m it porzeUan- 
almliehem Bruch die groBte Hartę haben u. daB im Gebiet der maximalen Hartę
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Zemente von der Zus. 6— 9 MgO-MgCL-12— 13 H 20  liegen. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 651— 61. 1929. Leningrad, Polytechn.
Inst.) A n d r u s s o w .

Paul Ludowigs, Die neue Kalksteinaufbereitungsanlage der Rheinischen Kalkstein- 
werke O. m. b. H. (Tonind.-Ztg. 54. 699—702. Mai 1930. Wiilfrath b. Diisseldorf.) Salm .

V. Bodin und P. Gaillard, Untersuchung iiber das Trocknen von Daćhziegelmassen. 
Der Trocknungsverlauf von 6 Monaten wird an Hand Yon Beschreibungen u. Kurven 
erklart. (Cćramiąue 33. 101— 05. Mai 1930.) Sa l m a n g .

C. R. Platzmann, Die Wasserundurchlassigkeit von Beton. Berieht iiber die 
Literatur u. die gebrauchlichen Verff. (Tonind.-Ztg. 54. 676—77. 19/5. 1930.) S a l m .

L. Litinsky, Prufanstalt fiir feuerfesle Małerialien. Auffiihrung samtlicher ge- 
brauchlicher Apparaturen. (Feuerfest 6 . 1— 11. 17—25. 33—39. 49— 57. Jan. 1930. 
Leipzig.) _ S a l m a n g .

Antoni Eiger, t)ber eine Anderung der Methoden der Zementuntersueliung. K r it ik  
d e r  M iCHAELiS-M ethode. (P rzem y śl C hem iczny 14. 178— 81. 20/4. 1930.) Sc h o n f .

Libbey-Owens Glass Co., iibert. von: John L. Drakę, Toledo, V. St. A., 
Tafelglas. Bei der bekannten Herst. von Tafelglas durch stetiges Abziehen einer 
Glasschiclit von der Oberflache des geschmolzenen Glases werden zu beiden Seiten 
der abgezogenen Schicht metali. KiihlgefaBe angeordnet u. es wird die Temp. der 
durch diese KiihlgefaBe geleiteten PI. bei etwas oberhalb 100° oder die Temp. der 
Oberflachen der KiihlgefaBe bei 100° u. dann die Temp. der Kiihlfl. bei weniger ais 
100° gehalten. (A. PP. 1759  226 Yom 4/10. 1926 u. 1759  227 vom 9/11. 1926, ausg. 
20/5. 1930.) K u h l in g .

Libbey-Owens Glass Co., iibert. von: John L. Drakę, Toledo, V. St. A., 
Tafelglas. Die zu Tafeln zu ziehende Glasmasse fliefit aus einer sich kon. erweiternden 
Offnung der' dickwandigen Bodenplatte des Glasbehiilters aus, in welclie ein rhomb. 
Kern aus hitzebestandigem Stoff so eingesetzt ist, daB zwischen seiner oberen Hiilfte 
u. der Bodenoffnung des Behalters fiir das geschmolzene Glas zwei schmale Wege 
bleiben. Unterhalb des rhomb. Kórpers flieBen die Glasstrahlen wieder zusammen 
u. werden durch zwei Walzen gezogen. (A. P. 1759  229 vom 1/2. 1928, ausg. 20/5. 
1930.) K u i i l i n g .

Yvon Brancart, Belgien, Tafelglas. Um wellenformige Unebenłieiten der Ober
flachen der gegossenen Platten zu vermeiden, werden diese Oberflachen bald nach 
dem GieBen mittels gekiihlter gemusterter Walzen bearbeitet. Dadurch entstehen 
in der Glasoberflache Vertiefungen, welche beim Abkuhlen verschwinden. (F. P. 
680 542 vom 20/8. 1929, ausg. 1/5. 1930. Belg. Priorr. 14/2. u. 27/4. 1929.) K u h l .

Claude Locreille, Belgien, Marmorierte Oldser. Móglichst hoch erhitzten Glas- 
flussen setzt man Yerschieden gefiirbte Stoffe, yorzugsweise verschieden gefarbte 
Glaser von etwas niedrigerer Temp. unter solchen Bedingungen zu, daB die gefarbten 
Stoffe nicht ineinander flieBen. (F. P. 680 642 vom 21/8. 1929, ausg. 2/5.1930. 
Belg. Prior. 9 /4 .1929.) K u h l in g .

W illiam  Feldenheimer, England, Bleichen von Ton. Der zu bleichende Ton 
wird mittels geringer Mengen eines alkal. Schutzkolloids in W. fein Yerteilt u. die M. 
bei Ggw. eines reduzierenden Metalls, wie Zn oder Al, m it SO, behandelt. (F. P. 
679 363 vom 11/12.1928, ausg. 11/4.1930.) K u h l i n g .

George Boole Hinton, Mexico, Porige Zementmassen. In Mischung von Zement, 
W. u. schaumerzeugenden Stoffen werden zunachst kleine u. dann groBe Luftblasen 
eingeleitet. Es entstehen Massen, welche aus groBen Luftblasen bestehen, dereń Wandę 
aus kleinen, von (abgebundener) Zementm. umgebenen Luftblasen gebildet sind. 
(A. P. 1756  789 Yom 24/10. 1927, ausg. 29/4. 1930.) K u h l in g .

A lex Derichsweiler, Koln, Herstellung feinpordser isolierender Zemenlsteine aus 
Zement u. Fiillstoffen (Luftmortel, Bims usw.) mittels gasabspaltender Metallpulver, 
1. dad. gek., daB das Metali, m it Ol oder anderen emulgierenden Stoffen innig Y erm ischt, 
mit h. W. emulgiert u. dann m it der minerał. M. verriihrt wird. —  2. Ausfiihrung des 
Verf. n ach  A n spruch  1, dad. gek., daB die  Steine n ach  der Fertigstellung z u rE rh a ltu n g  
der auBeren Poren u. zur Erhóhung der Festigkeit mit einem Reinzementiiberzug ver- 
sehen werden. — Es werden sehr feinporige Erzeugnisse erhalten. (D. R. P. 468 664 
KI. 80b vom 20/6. 1926, ausg. 12/5. 1930.) K u h l i n g .

Eugene Charles Amedee Gillet, Frankreich, Unlosliclimachen von Alkali- 
silicaten. Die Lsgg. von Alkalisilicaten werden mit Lsgg. von kieselfluorwasserstoff-
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sauren Salzen, vorzugsweise MgSiF„, verniisoht. Das Verf. dienfc zur Hersfc. unl. 
Formstiicke, wie Kunstmarmor, wobei mit Wasserglas vermiselite oder getrankte 
Stoffe mit Lsgg. von MgSiF6 behandelt werden. (F. P. 680 079 vom 8/ 8. 1929, ausg. 
24/4. 1930.) K u h l in g .

Thomas Fraser King, England, Bituminose Mischungen. Kreide, Kalkstein
0. dgl. wird mit einem kunstliclien oder naturliclien bituminósen Stoff, wie Stein-
kolilenteer, Asphalt oder Pecli, u. etwas Alaun gemischt u. es wird die M. entweder 
in Pulverform auf den StraBengrund gestreut oder zu Blocken geformt. (F. P. 679 598 
vom 31/7. 1929, ausg. 15/4. 1930. E. Priorr. 3/8. u. 17/10. 1928.) K u h l i n g .

Ges. fiir Strahlungschemie m. b. H., Deutsehland, Straflenbelagmassen. Mit 
Aldehyden kondensierter Steinkoblenteer wird mit 100— 120% Petroleum- oder 
Schieferbitumen u. 1— 3% Schwefel gemischt u. die Misebung in einer Kolloidmuhle 
mit Luft, 0 2 oder 0 3 enthaltenden Gasen bebandelt. Es werden Erzeugnisse yon 
wesentlieli hoherem F. ais der verwendete Teer erhalten. (F. P. 681101 vom 2/9.
1929, ausg. 9/5. 1930. D. Prior. 3/9. 1928.) K u h l i n g .

A grikulturchem ie; Dungemittel; Boden.
S. I. W olikowitsch und A. A. Ssokolowski, Halbbelriebsmaflige Versuche der

sauren Verarbeitung der Phosphorite zu konzentrierien Dungemitteln. Die vom Vf. u. 
seinen Mitarbeitern ausgearbeiteten Methoden zur Extraktion der H3PO., a u s ' Pho- 
phoriten, zur Darst. von Ca-Dipliosphat, von NH4-Phosphat aus Phosphoriten durch 
stufenweise Siittigung mit NH 3 (vgl. C. 1930. I. 2790) zur Darst. von angereiehertem  
Superphosphat durch Zers. der Phosphorite m it einem Gemisch von H 2S 0 4 u. der 
H 3P 0 4-Extraktc, der Zers. von „Phosphogips“ m it NH3 u. C 02 usw. wurden in halb- 
betriebsmaBigem MaBstabe durchgefuhrt. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimit- 
scheskoi Promyschlennosti] 7. 34— 38. 1/1. 1930.) S c h o n f e l d .

S. I. W olfkowitsch und L. E. Berlin, VersucJie zur Darstellung von Super- 
phosphalen aus Chibinsker Phosphoril. Eine eingehende Unters. ergab die Móglichkeit 
der Gewinnung von Superphosphat aus Chibinsk-Pliosphorit. Es wurden Super- 
phosphato mit 19—20% assimilierbarem P20 5 erhalten. Der Zers.-Grad des Apatits 
durch H 2S 0 4 liangt von der Reinhcit des Apatits, der KorngroBe u. der Konz. der 
H 2S 0 4 ab .' AuBer H 2S 0 4 wurde fiir die Zers. der Apatite auch H 2S 0 4 +  HCl, H 2S 0 4 +  
NaCl, H 2S 0 4 +  (NH4)2S 0 4 usw. angewandt. Die Ergebnisse sind im Original naeh- 
zulesen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 
86— 105. Jan. 1930.) S c h o n f e l d .

Georges Truffaut und Besszonoff, Uber das akłivierłe Phospliat (neułraks Phos- 
phat) und iiber die Bestimmung des landwirtschaftlichen Wertes der PhospJiatdiingemitłel. 
Zur Ermittlung des assimilierbaren Stickstoffs u. der ausnutzbaren P20 5 eines Diinge- 
mittels wird eine bakteriolog. Methode benutzt, unter w'eitgehender Abśinderung 
derjenigen von STOKLASA u. WAKSMANN. Die Methode beruht auf der von STOK- 
LASA nachgewiescnen Beziehung zwischen Stickstoffaufnahme u. P20 6-Assimilation 
durch bestimmte Bakterien. Vf. verwendete hierzu Clostridium Pastorianum, einen 
Azotobacter u. den Bacillus Truffauti. Das aktiyierte Phosphat zeigte hierbei fol- 
gendo E igg.: Seine Gesamt-P20 5 besitzt, trotz geringer Loslichkeit, denselben biolog, 
u. landwirtschaftlichen Wert, wio diejenige des Supcrphosphats. Seine Rk. ist nahezu 
neutral u. bewcgt sich allmahlicli nach einem etwas alkal. p n -W ert. Sein Geh. an
1. P20 5 nimmt mit der Zeit etwas zu. (Chim. et Ind. 21. No. 2 bis. G92— 697. Febr.
1929.) . F r i e s e .

H. N. Batham und L. S. Nigam, Periodizitat des Nitratgehalts der Boden. Die 
starkste Nitratanreicherung wurde im  Sommer, die schwiichste im Winter festgestellt. 
(Soil Science 29- 181— 90. Marz 1930. Dep. of Agric. Indien.) T r e n e l .

C. J. Schollenberger und F. R. Dreibełbis, EinJlu/3 der Diingung und Kalkung 
auf den Gehalł von austausclibaren Basen in  Versuchsboden. Der pH des Bodens ist dem 
„austausclibaren“ H ' proportional. (NH4)2S 0 4, Superphosphat erhohten die Aciditiit 
des Bodens, Nitrate u. Knoehenmehl setzten sie herab; KC1 war ohne EinfluB. Der 
Al-Geh. nimmt m it steigender Aciditat zu, der von Mn wird kaum beeinfluBt, der von 
Ca wird durch Kalkdiinger erhóht, durch (NH4)2S 0 4 stark erniedrigt. Stalldung u. 
Olkuchen wirken giinstig auf den Geh. an austauschbarem Ca. Durch Kaligaben wurde 
der Boden aller Parzellen an K„0 angereichert. Durch Kalkung wurden hóhere Ernten
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erzielt, obwohl weniger Iv angereichert wurde. D ie Lóslichkcit yon Mn wurde durch 
Kalk herabgesetzt. (Soil Sciece 29. 371— 94. Mai 1930. Ohio, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

Benjamin D. W ilson, Auswaschung von Calcium im  Boden, verfolgt durch 
Elektrodialyse und Pflanzenwachstum. (Vgl. C. 1930. I. 1522.) Vf. untersuchte den 
Ca-Geh. des Untergrundes von m it CaC03 gekalkten sauren Boden, die in 2 FuB weiten  
u. 2 FuB tiefen Zylindern 15 Jahre der Auswaschung durch Regenwasser ausgesetzt 
waren, elektrodialyt. In  4-jahriger Fruchtfolge sind die Boden wahrend dieser Zeit 
mit Mais, Thimotliy, Gerste u. Klee bestellt gewesen. Ohne Riicksicht auf die gegebenen 
Kalkmengen stellt sich der Kalkgeh. des Untergrundes auf einen fast konstanten Wert 
ein, der zcigt, daB aus dem Drainagewasser sehr wenig Ca im Boden festgehalten wird. 
In Topfverss. wurde nach 15-monatlicher Auswaschung mit dest. W. der Kalkgeh. 
des Untergrundes durch das Wachstum von SiiBklee b eu rcilt u. das gleiche Ergebnis 
festgestellt. (Soil Science 29. 331— 37. Mai 1930. Ccrned Univ.) T r e n e l .

Thomas L. Martin, Der Einflu/3 von Wurzeln und Stengeln von Alfalfa und 
Sufiklee auf die C 02-Enlmcklung und Anliaufung der N itrate im  Boden. Die Ergebnisse 
sind widersprechend u. nicht eindeutig. Fiir die Storungen macht Vf. die Tatigkeit 
des Mucors verantwortlieh. (Soil Science 29. 363— 69. Mai 1930. Brigham Young 
U niv.) T r e n e l .

C. J. Schollenberger, Einwirkung undićhler Naturgasleilungen auf den Boden. 
Der begaste Boden ist gescliwarzt u. riecht dumpfig; in chem. Beziebung erscheint 
besonders sein Geh. an 1. Mn u. NH.t ycrgrófiert; seine Rk. ist von ph 6,2 nach pn 7,1 
yerandert. Durch Liiftung u. Kalkung laBt sich sein friiher Fruchtbarkeitszustand 
wieder herstellen. (Soil Science 29. 261— 66. April 1930. Ohio, Agric. Exp. Stat.) T r e n .

John P. Conrad, E. L. Proebsting und L. R. Mc Kinnon, Apparatur und 
Metliodik zur Gewinnung von BodenprefSlósung. Yf. verwendet Drucke von 50 Pfund  
auf den Quadratzoll. Die PreBlsgg. werden aus 8 kg Boden in Anteilen yon 50 ccm 
aufgefangen, bis die elektr. Leitfiihigkeitsmessung die verdiinnende Wrkg. des Ver- 
drangungswassers anzeigt. (Soil Science 29. 323— 28. Mai 1930. Univ. of Cali- 
fornia.) ___________________  T r e n e l .

Herbert W ittek, Beuthen, O.-S., Beiz- und Diingemittel, bestohend aus Metall- 
carbonylen oder ihren metali. Zersetzungsprodd. fiir sich oder gemischt m it Diinge- 
mitteln oder in Verb. m it dom Saatgut. — Besondors yorteilhaft wirkt Fe(CO)r> u. seine 
Zersetzungsprodd., metali. Fe oder Metalloxyd in iiuBerst feiner Form. (D. R. P. 
493 367 KI. 45 1 vom 24/11. 1928, ausg. 6/3. 1930.) S a r r e .

Robert Tern, Deutschland, Diingemittel. Bei der trockenen Dest. oder ahnlichen 
Behandlungen bituminóser Stoffe, besonders Kohlen, der Dest. yon Gaswasscr, dem 
Yerbremien gebraucliter Gasreinigungsmasse u. dgl. entstehende Gase oder Mischungen 
von solchen werden ionisierenden Einww., wie hochgcspannten elektr. Strómen, ultra- 
yioletten Strahlen oder Katalysatoren, ausgesetzt. Es sollen feste, ais Dungemittel 
yerwendbare Erzeugnisse entstehen. (F. P. 680 791 yom 24/8. 1929, ausg. 6/5.
1930.) K u h l i n g .

Friedrich Uhde, Deutschland, Diingemilłel. Rohphosphate werden unter Zusatz 
yon Ammonium- oder Alkalisulfat mittels H N 0 3 aufgeschlossen, die gegebenenfalls 
vom CaS04 getrennte Lsg. mit einer Magnesiumsalzlsg., yorzugsweise Kaliendlauge 
u. N H 3 oder einer bas. Kaliumyerb. yermischt, das ausgeschiedene Magnesiumphosphat 
abgetrennt u. das Filtrat zur Trockene yerdampft. An Stelle yon Alkali- oder Am- 
moniumsulfat kann man der AufschluBsaure auch M gS04 zusetzen. (F. P. 680 606 
yom 20/8. 1929, ausg. 2/5. 1930. D . Prior. 25/10. 1928.) K u h l in g .

Soc. Vilain Freres, Frankreich, Diingemittel. Zwecks Gewinnung billiger, Ca 
u. Mg enthaltender Dungemittel wird bei geeigneten industriellen Verff., z. B. der 
Herst. yon Thomaseisen oder Ammoniaksoda, das verwendete CaO oder CaC03 durch 
Dolomit ersetzt. (F. P. 680 570 yom 24/12. 1928, ausg. 2/5. 1930.) K u h l in g .

Friedrich Uhde, Deutschland, Dungemittel. Kreidephosphate werden mittels 
Gemischen von H N 0 3 u. H 2S 0 4 aufgeschlossen, die yom entstandenen CaS04 ge
trennte Lsg. mittels CaC03 oder Kreidephosphat gefallt u. das CaS04 mittels N H 3 
u. im Verf. selbst gewonnener C 02 in  CaC03 u. (NH4)2S 0 4 yerwaadelt. Man kann 
das Kreidephosphat auch stufenweise aufschheBen u. bei der ersten Stufe eine schwach 
saure Lsg. von Ca(N03)„ yerwenden. (F. P. 36 399 vom 11/1. 1929, ausg. 10/5. 1930. 
Zus. zu F. P. 663512; C. 1929. II. 2597.) K u h l i n g .

39*
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Ugo Orlandi und Giorgio Levi, Italien, Dungemittd. Rohphospliate werden 
bei Ggw. von S 0 4-Ionen aufgeseblossen, die erhaltenen Lsgg. von dem entstandenen 
C aS04 getrennt u. mit NH 3 u. einem beliebigen Sak des Na oder einem neben N a K  
u. (oder) Mg enthaltenden Doppelsalz yersetzt. Es entsteht Na(NH4)H • P 0 4, dem 
entsprechend der K onz. u. den Salzen, welche der Phosphatlsg. zugesetzt worden 
sind, Salze des N H 4, K  u. (oder) Mg beigemischt sein kónnen. Der AufschluC des 
Rohphosphats erfolgt zweckmaBig bei Ggw. yon (gegebenenfalls uberschiissigem) 
Alkali- bzw. Ammoniumsulfat, wobei Doppelsalze des Ca, wio CaS04 • (NH4)2S 0 4 
entstehen, welche sich leichter yon der Phosphatlsg. trennen lassen ais CaS04. Letzteres 
bzw. die Doppelsalze werden mittels CO„ u. N H 3 zersetzt. (F. P. 36 386 vom 9/1. 
1929, ausg. 10/5. 1930. Zus. zu F. P. 663~9_00; C. 1929. li. 2719.) K u h l in g .

Newton Chambers & Co. Ltd., Thorncliffe und M. W. Blyth, Tankersley, Eng- 
land, Pflanzenschutzmittel, bestehend aus einem Gemisch yon kolloidalen Dispersionen 
oder Emulsionen yonF ll., die Plienole enthalten, wie z. B. Izal, Lysol oder Kresolseifenlsg., 
m it wss. Suspensionen von auBerst fein ycrteilten anorgan. festen Stoffen, z. B. BaSO4, 
ZnS, ZnO oder Liłhopone unter Zugabe yon Casein, Traganth oder Alginaten ais Stabili- 
satoren. —  Z. B. yerwendet man ein Gemisch yon Izal u. einer Suspension von Lithopone 
in Caseinlsg. Farbstoffe oder Farbkórper kónnen zugesetzt werden. (E. P. 326460  
vom  6/9. 1928, ausg. 10/4. 1930.) S a r r e .

I. Kreidl, Wien, Pflanzenschutzmittel, bestehend aus den Polysulfiden des As, 
Cu, Ca, Ba, Sr, Pb, einem wasseranziehenden luftbestandigen Stoff (Glycerin) u. 
Katalysator. Durch die Zugabe von Glycerin erreicht man, daB die Polysulfide in 
festem Zustande bestandig bleiben, die Katalysatoren (Sulfide, Sulfite, Thiosulfate 
u. sonstige anorgan. oder organ. S-Verbb.) setzen die bei der Herst. der Polysulfide 
nótigen hohen Rk.-Tempp. stark herab, so daB eine Zers. des W. bindenden Stoffes 
nicht eintritt. (Ung. P. 95 963 vom 21/5. 1927, ausg. 15/11. 1929. Oe. Prior. 16/6.
1926.) G. K o n ig .

J. E. Harrison, Parkside, Australien, Ungezieferbekampfungsmittel, das zum Be- 
epritzen, Bestreichen usw. von Schafen yerwendet werden soli, bestehend aus dem 
yerseiften Gemisch von 100 Teilen eines Óles, das man bei der destruktiyen Dest. von 
Blackhoy- oder Yacca-gummi bei 200—300° erhalt, u. 50 Teilen Fischól. (Aust. P. 
15 258/28 vom 24/8. 1928, ausg. 20/8. 1929.) S a r r e .

Dr. Alexander Wacker, Ges. ftir elektrochemische Industrie, G. m. b. H. 
(Erfinder: Felix Kaufler und Franz Xaver Schwaebel), Miinchen, Verfahren zur 
Formung von Schwermetalhalzniederschlagen zum Pflanzenscliutz. (D. R. P. 486849  
KI. 451 vom 27/1. 1927, ausg. 25/11. 1929. —  C. 1 9 2 9 .1. 2227 [F. P. 646 507].) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Verdampfen 
von Formamid. (D. R . P . 499 321 KI. 12 o vom 28/1. 1927, ausg. 6/ 6. 1930. —  C. 1929.
I. 2228 [E. P . 301 974].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Eduard Miinch, 
Ludwigsliafen a. R h., Verdampfen von Formamid. (A. P. 1735  407 vom 17/1. 1928, 
ausg. 12/11. 1929. D. Prior. 27/1. 1927. —  C. 1929. I. 2228 [E. P. 301 974].) Sa r r e .

Fritz Altmann, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Spritzmitteln zur Bekdmpfung 
ron Pflanzenschadlingen, bestehend aus einer Misehung der dazu geeigneten Chemikalien 
m it Kaolin u. Seife gemaB D . R. P. 412 515, i .  dad. gek., daB dieser Misehung Schlemm- 
kreide zugesetzt wird. —  2. dad. gek., daB an Stelle yon Kaolin Kreide zugesetzt wird. 
(D. R. P. 486 848 KI. 45 1 yom 4/4. 1926, ausg. 25/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 412515;
C. 1925. II. 2 3 4 . ) __________________ S a r r e .

[rUSS.] N. P. Karpiński, Mechanische Bodenanalyse nach der Pipettiermethode. Moskau:
Verlag der landwirtschaftl. Studenten 1930. (40 S.) 0.45 Rbl.

VIII. Metallurgie; M etallograpłiie; Metallverarbeitung.
GeorgeL. Landolt, E. G. H ill und Alexander Łowy, Eine Flotationsuntersuchung 

uber die relative A ktivitdt der verschiedenen Bestandteile der rohen Kresylsaure. Beim  
Flotieren eines Pb-Zn-Erzes zeigte es sich, daB die Kresole eine bessere Wrkg. hatten  
ais die Xylenole, aber der Grad der A ktiyitat hangt gróBtenteils von der Lage der 
Gruppen im Benzolkern fiir jede innere Gruppe ab. Die Reihenfolge der fallenden 
Aktiyitat dieser Bestandteile ist wie folgt: m-, p-, o-Kresol, 1,3,4-, 1,4,5-, l,2,4-Xylenol, 
Phenol u. l,3,2-Xylenol. Prufungen m it 3 Sorten roher Kresylsauren, die yerschiedene
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Mengenverhaltnisso an Kresolen u. Xylenolen hatten, haben die tlberlegenheit der 
Kresole iiber die Xylenolo gezeigt, wenn gleiche Voll. angewandt werden. Propyl- 
phenol ist, trotzdem er kein Bestandteil der rohen Kresylsaure ist, ein beaseres Mittel 
ais o- oder p-Kresol. Aus den in  dieser Arbeit gewonnenen Ergebnissen is t zu folgern, 
daB def Wert der rohen Kresylsaure ais Kollektor u. Schaumer fiir Bleiglanz u. Sphalerit 
scheinbar zu einem groBen Teil von der Menge m-Kresol abhangig ist, dio sie entha.lt 
oder Tom Ursprung des Prod. (Engin. Mining Wd. 1. 250— 51. Mai 1930. Univ. 
Pittsburgh [Pa. ].) W il k e .

H. Illies, Neuere Eleklro-Schmelzofen. Die Vorteile des Schmelzens im Elektro- 
ofen, der Lichtbogen-Flammofen (Bauart RuB), der SwiNDELL-Elektroschmelzofen, 
der Induktionsofen fiir alle Schmelżzwecke (Bauart RuB) u. die Schmelzkosten werden 
behandelt. (Metali 1930. 54— 56. 30/3. 1930. Ambefg.) W i l k e .

W illiam  A. Bone, L. Reeve und H. L. Saunders, Eine experimenteUe Er- 
forschung der Zwischenreaktion der Gase und des Erzes in dem Hochojen. D ie 
C-Abscheidung ,veranlaBt durch die reversiblo Rk. 2 CO =?*= C +  C 02, beginnt bei einer 
niedrigen Temp. (z. B. langsam bei 275°) u. ihre Optimaltemp. liegt bei rund 450°. 
Sie is t jedoch eino katalyt. Erscheinung in dem Sinne, daB sie bei Abwesenheit einer 
passenden katalyt. Oborflache nicht stattfindet. Fe, F e ^  u. FeO sind alle kraftigo, 
die C-Abscheidung bis zu 650— 700° hervorrufende Substanzen, u. in  der Nahe der 
Optimaltemp. scheint keine Grenze fur ihr Fortschreiten zu bestehen. Bei hoheren 
Tempp. wird diese Erscheinung jedoeh unbedeutend, bis fast 90% der móglichen 
Erzred. durchgefuhrt ist, dann herrscht sio wieder vor. Eine solche C-Absoheidung 
im Hochofen zwischen 275 u. 700° kann entweder eino C-Impragnation oder eino 
C-Einhiillung der Erzkorner oder bei des ergeben; das erstere ist fiir die Erzred. gunstiger 
ais das andere. Der in den Poren u. Zwischenraumen der m it Kohlo impragnierten 
Erzkorner abgeschiedene C ist ein viel starker reduzierendes Mittel ais das CO bei 750°. 
Die Carbidbldg. scheint (wenn iiberhaupt) stets von der Ggw. freien Fe in  einem 
System, das beide C-Oxydc enthalt, u. einem der Red. unterworfenen Erzes abzuliangen. 
Bestst. der CO: C 02-Gleichgewichtsverhaltnisse in den Systemen Fe30 4 +  CO =f̂
3 FeO +  C 02 u. FeO +  CO ^  Fe +  C 02 'wurden bei 750°, 850° u. 975° durchgefuhrt; 
dio Ergebnisse stimmen gut m it denen von M a t s u b a r a  iiberein. Auch wurden Mes
sungen iiber die Schnelligkeit der Erreichung des Gleichgewichts im Bereich der 30 bis 
65%ig. Erzred. angestellt. Dabei ergab sich, daB das Erz B (75,41 % Fe20 3, 8,58% S i0 2,
1,32% A120 3, 2,74% freies W. u. 8,29% gebundenes W.) schneller reduziert wird ais 
das Erz A (82,36% Fe20 3, 14,63% S i0 2, 0,23% A120 3, 0,90% CaO u. 0,60% freies 
W.). Ein Sintern findot statt, wenn Chargen teilweise reduzierter Erze fiir langere 
Zeiten iiber 750° gehalten werden. Eine Spezialapparatur wird beschrieben, die eino 
genaue Unters. der relativen Rk.-Geschwindigkeiten zwischen den Hochofengasen 
jeder gegebenen Zus. u. den Eisenerzen in allen Red.-Zustanden u. bei allen Tempp. 
bis zu 1200° gestattet, wobei noch die Geschwindigkeit iiber der Erzoberflache beriick- 
sichtigt werden kann. (Iron Coal Trades Rev. 120. 754— 58. 9/5. 1930.) W ilk e .

M. L. Becker, Die. Kohlungs- und Graphitierungsreaktionen zwischen Eisen-KoMen- 
słofflegierungen, Kohtenoxyd und KohleJułioyxd. Nach einer Besprechung der Theorie 
dieser Vorgange wird ein neues Verf. zur Unters. der Gleichgewichto zwischen den 
Gasen u. C oder Stahl beschrieben. Bei diesem Verf. wird der Teildruck des C 02 im  
reagierenden Gase durch die Temp.-Anderung eines dissoziierenden Carbonates kon- 
trolliert. Durch Subtraktion der bekannten C 02-Spannung vom Gesamtdruck, wird 
der CO-Druck erhalten. Aus diesen Werten kann dann die Gaszus. im Gleichgewicht 
mit C oder Stahl berechnet werden. Diese Methode wurde zur Best. der Gaszus. im  
Gleichgewicht m it Stahlen verschiedenen C-Geh. angewandt. Im  Gleichgewicht mit 
Graphit wurde die Gaszus. im Bereich von 650— 1000° entsprechend den Bestst. friiherer 
Autoren schwankend gefunden. Das im Gleichgewicht mit Eisencarbid plus gesatt. 
fester Lsg. befindhche Gas ist reicher an CO ais im Gleichgewicht mit Graphit bei der 
gleichen Temp. Der C-Dampfdruck des Eisencarbides muB deshalb hoher sein ais 
der von reinem C im Bereich von 650— 1000°. Graphit scheint demnach in  diesem  
Temp.-Intervall in  bezug auf das Eisencarbid stabil zu sein. Diese SchluBfolgerung 
is t m it den Ansichten anderer Autoren nicht iibereinstimmend, die den C-Dampfdruck 
des Carbides bei Tempp. von etwa 800° gerado ais niedriger ais den des Graphits an- 
nehmen. Den BeschluB der Arbeit bildet eine Unters. des Einflusses des Si, Mn, Ni 
u. Cr auf die Gleichgewichtsverhaltnisse. (Iron Coal Trades Rev. 120. 841. 23/5. 
1930. British Cast Iron Research Association.) W il k e .
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Gustav Meyersberg. Belrachlungen iiber ainige kenmeichnende Eigenschaften des 
G-ufieisens. Zunaehst werden Zugyers., Druckvers., Hartebest. u. Biegevers. beim GuB- 
eisen, sowie die durch diese Versuchsverff. ermittelten reinen Werkstoffeigg. einer 
krit. Betrachtung unterzogen. Dabei wird festgestellt, daB mit der Angabe der einzelnen 
Eigg. der Werkstoff noch nicht geniigend gekennzeichnet ist; es ist noch nótig, die 
Formanderungsfahigkeit zu erfassen. Vf. schlagt vor, hierzu den Quotienten aus Bruch- 
durchbiegung durch Bruchfestigkeit —  die sog. Verbiegungszahl —  heranzuziehen. 
Verbiegungszahlen fiir verschiedene GuBeisensorten werden in einem Diagramm in 
Abhangigkeit der ZerreiBfestigkeit des betreffenden Materials aufgetragen. In dasselbe 
Diagramm werden auBerdeńi der groBeren Ubersicht wegen Linien fur Verbiegungs- 
zahl x  ZerreiBfestigkeit —  sog. „Isoflexe“ —  eingetragen. Betraehtungen uber die 
Bruchsicherheit u. iiber die Streuung der verschiedenen Festigkeitswerte. (GieBerei 17  
473— 81. 587— 91. 13/6. 1930. Mitt. EdelguBverband.) E d e n s .

— , Gufieisen besitzt ivertvolle Konstruldion-seigenschafim. (Vgl. C. 1930. I . 2950.) 
Weitere Fortsetzung der zusammenfassenden Darst. der Eigg. (Foundry 58- Nr. 7. 
111— 15. 1/4. 1930.) _ W ilk e .

F. N. M eneffee und A. E. W hite, E in Vergleich zwisehen den physikalischen 
Eigenschaften von rerschiedenen Sortem von gupeisemen Rohren. Es werden guBeiserne 
Rohre franzós. u. amerikan. Herkunft untersucht, die teils liegend, teils stehend in  
Sand vergossen, teils aber nach dem SchleuderguBverf. hergestellt waren. Untersucht 
werden: ZerreiBfestigkeit, Biegefestigkeit u. Kerbzahigkeit, ferner radiale Druck- 
belastung bis zum Bruch, Unterschiede der Wandstarke u. des Gewichtes, sowie das 
Aussehen der Oberflache; endlich chem. Zus. Vff. kommen zu dem Ergebnis, daB nur 
geringe Unterschiede bestelien zwisehen franzós. u. amerikan. liegend in  Sand ver- 
gossenen Rohren. Jedoch scheinen stehend in Sand gegossene Rohre weniger geeignet 
zu sein. (Journ. Amer. Water Works Assoe. 22. 796— 836. Juni 1930.) E d e n s .

B. Beer, E in Beitrag zur Unlersuchung der Gasdurdilassigkeit von GraugufS bei 
liohen Drucken. Nach einer Ubersicht iiber die im Schrifttum aufgefiihrten Verss. an 
Stahl u. GrauguB wird eine Apparatur zur Unters. der Durchlassigkeit fiir C 02 von 
hokeren Drucken beschrieben. Mit diesem Verf. u. der volumetr. Porositatsbest. 
wurden an 8 verschiedenen Sorten GrauguB Durchlassigkeitsunterss. vorgenommen. 
Nach der Theorie von W. T h o m s o n  u . verschiedencn prakt. Unterss. treten bei Be- 
anspruchung der Metalle gewisse Warmetonungen auf, die sich im Gebiet der elast. 
Formanderung ais Abkiihlung, im Gebiet der piast. Formanderungen ais Erwarmung 
bcmerkbar machen. Ais Ursache der gefundenen Temp.-Erscheinungen werden auch 
im vorliegenden Falle piast. Formanderungen angenommen. Diese bleibenden Ver- 
iinderungen Yerstarken nunmehr die angenommenen Zermiirbungen des Graugusses 
durch das Druckgas u. muBten auf eine Umlagerung des Graphits himvirken. 
Wahrend der Dauerbelastung preBt nun das durchwandernde Druckgas allmahlich 
den Graphit nach dem Gebiete niederen Druckes u. setzt sich im Laufe der Zeit immer 
starker werdende Hindernisse in den Weg. (GieBerei 17. 397— 402. 425— 30. 455— 59., 
25/4., 2/5. u. 9/5. 1930. Dresden, Techn. Hochseh.) W i l k e .

H. V. Crawiord, Hei/ies Eisen wird durch okonomischen Kupolofenbetrieb erreichl. 
D ie Erfahrung hat gezeigt, daB das gewonnene Fe h. u. dooh nicht von der richtigen 
Mischung sein kami oder es is t h. u. halt nicht die Warme. Es erstarrt dann zu schnell 
u. kann zur Zeit des Gusses vollkommen fiir den GuB uiigeeignet geworden sein. Dio 
hiergegen zu ergreifenden MaBnahmen in der Kupolofenfiihrung werden auf- 
gezeigt Mac Aufrechterlialtung der richtigen Betthóhe u. der richtigen Menge Luft, 
sowie die Vermeidung der Flammenbldg. an der Chargierungsóffnung. D ie sich bei 
den einzelnen Betriebsmaflnahmen abspielenden Vorgange werden erlautert. (Foundry 
58. Nr. 7. 116— 18. 1/4. 1930.) W i l k e .

A. K. Ssilin, Sauerstoffgehali im  basischen Weichmetall vor Zusatz der Desoxy- 
dationsstoffe. Das Metali (Eisen) im bas. Martinofen ist vor Zugabo der Desoxydations- 
stoffe bei weitem nicht mit FeO gesatt. Bei Naphthaheizung enthalt das Metali des 
Martinofens vor Zugabe der Desoxydationsstoffe weniger gel. 0 2, ais bei Generatorgas- 
lieizung. (Journ. Russ. metallurg. Soc. [russ.: Shurnal Russkogo metallurgitscheskogo 
Obschtschestwal 1929. 102— 12.) S c h o n f e l d .

W illiam  W. Brush, Bruch einer 48-zdUigen, gufieisernen Wasserleitung durch 
Erddruck. An Hand eines Berichtes iiber Briiche von 48-zolligen, guBeisemen Rohren 
fiir Wasserleitungen wird darauf -hingewiesen, daB die Annahme, die Erde iiber dem 
Rohr bilde eine selbsttragende Briicke, irrig sei. Die Rohre miissen so bemessen sein,
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daB słe das ganze Erdgewicht Iiber dem Rohr zu tragen vermdgen. (Journ. Amor. 
Water Works Assoc. 22. 753— 54. Juni 1930.) E d e n s .

John R. Freeman jr. und R. D. France, Dauerstandfeśtigkeiten von einigen 
Spezialschienenstahlen. Es werden die Dauerstandfestigkeiten von Sehienen ver- 
schiedener Herst. u. Zus. verglichen. Dabei handelt es sich um einen niedrig-legierten 
Afji-Stahl, zwei warmebehandelte C-Stahlc nebst einem unbehandelten (7-Stahl zwecks 
Vergleich, ferner um einen it/?i-jl/o-Stahl u. um einen m it Z r behandelten niedrig- 
legierten JU»-Stahl. Brinell- u. Roekwellharte sowio Festigkeitseigg. worden zur Kon- 
trolle untersucht. Dureh geeigneto Warmebehandlung lassen sich Dauerstandfestig
keiten bis zu 55 kg/qmm erzielen. Mn sowie C scheinen die Dauerstandfestigkeit zu 
erhohen. Ferner wird die Dauerstandfestigkeit einer Schiene, die im Betrieb Querrisse 
bekommen hatte, verglichen m it einer Schiene derselben Herst., die sich im Betrieb 
bewahrt hatte. E s wird kein Unterschied in der Dauerstandfestigkeit beider Sehienen 
gefunden. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 851— 74. Juni 1930. Washington.) E d e n s .

Ed. Marcotte, Die Sorbitbildung der Stahle. Die Herst. der sorbit. Struktur in 
Sehienen u. a. sowohl in  Frankreich ais in  den anderen Landern wird beschrieben. 
(Science mod. 7. 203— 10. Mai 1930. Ecole special de travaux publics.) W il k e .

A. Glazunov und A. Rozmus, Elektrolytische Oewinnung von Eisen aus waflrigen 
Losungen. Uberblick iiber die wichtigsten Faktoren: Den Elektrolyten, Temp., Strom- 
dichte, Ruhren usw. D ie Frage der Raffination von Eisen (1. Eisenelektrode) u. die 
Durchfuhrung der Elektrolyse m it unl. Anoden, insbesondere der Methode der „Le Fer“- 
Werke werden ausfiihrlich besprochen. (Chemicky Obzor 5. 4— 11. 59— 64. 96— 101. 
31/1. 1930. Pffbram, Montan. Hochsehule.) Ma u t n e r .

— , Eisenbdder zur Verstahlung und zur Herstellung von Elektrolyteisen. Es wird 
die Zus. verschiedener Bader, der EinfiuB von verschiedenen Arbeitsbedingungen u. 
die Eigg. der erhaltenen Ndd. besprochen. (Metaliwaren-Ind., Galyano-Techn. 28. 
225— 27. 15. Mai 1930.) Gr a s s h o f f .

F. S. Elfred, jr., E in neues elektrolytisches Zink. Nach einer geschiehtlichen 
Einleitung u. der Besclireibung der iiblichen Extraktionsverff. wird der TAINTON- 
ProzeB erklart. (Metal Ind. [New York] 28. 223— 24. Mai 1930. East St. Louis [111.], 
Evans Waliower Zine Co.) W i l k e .

Georg W enzel, Die Entzinkung der Untcrharzer Bleischlacken. Eine Unterharzor 
Pb-Schlacko m it 8,7% S i0 2, 22,6% Zn, 18,1% Fe, 0,8% Pb, 0,9% Cu, 26,5% Ba,
0,5%  BaSO.,, 2,0% A120 3, 3,9% CaO, 0,7% MgO u. 12,9% wurde mit bis zu 50%ig. 
Essigsaure ohne H,S-Abspaltung zerlegt. Mit einiger Walirscheinlichkeit kann aus 
dem Ergebnis der SchluB gezogen werden, daB fast 90% des Zn-Geh. der Schlacken 
ais ZnS u. der Bariumgeh. restlos ais Silicat vorliegen. Zwecks Entzinkung werden 
die Pb-Schlacken in Oker in  gemahlenem Zustande mit etwa 20 Teilen Koksklein 
gemischt, die Mischung unter Verwendung von Hartpechstaub brikettiert, die Briketts, 
die nun 80% Schlacke, 16% Kokslósche, 3% Pech u. 1 % W. enthalten, auf einem 
wassergekuhltcn Rost m it 10% Grobkoks mittels Unterwind verblasen. Werden 
die Briketts ohne Rost in  einem Schachtofen m it Schlackenstich verschmolzen, dann 
laBt sich Yorubergehend ein Austrag des entzinkten Materials in  fl. Zustande erzielen. 
Dieser besteht bei scharfer Trennung aus einem diinnfl. ,,Stein“ m it 30,7% Fe, 29,3% 
Ba, 26,9% S, 4,4% Zn, 2,4% Cu u. 0,3% Pb u. aus einer sehr strengfL Schlacke mit 
31,5% S i0 2, 40,3% BaO, 7,9% FeO, 9,0% Al2Os, 11,5% CaO u. 1,5% ZnO. Um 
der Schlacke einen Teil ihrer Strengfl. zu nehmen, muB man der Beschickung Zu- 
schlage geben, die weniger S, weniger Ba u. mehr Fe enthalten. Ais einfachstes Mittel 
hierfiir standen die Schlacken vom Verschmelzen der Melierterze zur Verfiigung. 
Ein Vergleich mit dem Walzverf. ergibt, daB das Walzverf. bei der groBen Ofeneinheit 
u. den geringen Bedienungskosten vielleicht billiger arbeiten kann ais das Verblase- 
verf. Die Meliertschlacken des Unterharzes, die etwa 4— 5% S, 10°/o BaO, 21° /0 
S i0 2, 17—21% Zn u. 30% FeO enthalten, konnen auch fiir sich auf ZnO Yerblasen 
werden. (Metali u. Erz 27. 258— 61. Mai 1930. Oker.) W il k e .

Felix Goldsclimidt, Die Quecksilberlagerstatten der Welt. Es werden zunachst 
die geolog. Entstehung, die Machtigkeit u. die Fórdenmgsverhaltnisse der vier haupt- 
sachliclisten Zinnobervorkk. der Welt beschrieben: Almaden in Spanien, Idria in Krain, 
Monte-Amiata in Toskana u. New-Almaden in Kalifornien, die 85% der Weltproduktion 
an Quecksilber liefern. Zum SchluB werden noch die weniger bedeutenden Vorkk. 
behandelt, von denen die in Deutschland befindlichen zurzeit nicht ausgebeutet werden. 
(MetaUborse 20. 1041—42. 1100. 24/5. 1930.) A l t e r t h u m .
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H. Troegel, tiberblick iiber Vorkommen und Verhutlung des- Zinnobers. Es werden 
behandelt: Roherz, Gehalte, Bldg. u. Auftreten, Kennzeichnung der Lagerstatten  
Ałmaden, Idria, Monte Armata, sonstige Vorkk., weiter die Vorbehandlung der Erze, 
Grundziige der Hg-Gewinnung, Ofentypen in  Europa u. den Vereinigten Staaten, 
Metallverluste u. Gestehungskosten, Preis u. Absatz. (Metali u. Erz 27- 253— 58. 
Mai 1930. Berlin.) W lLKE.

H. Alterthum, Einiges iiber die Orundlagen der Molybddnchemie. (Metali-Wirt- 
schaft 8. 1091— 94. 1118—21. 1141—44. 22/11. 1929.) K a l p e r s .

T. Holland Nelson, Legierungen, die der Hiłze widerstehen. Nach einer Bekannt- 
machung mit den allgemeinen Problemen dieses Gebietes teilt Vf. diese Legienmgen 
in  vier Klassen ein: Legierungen mit 60% N i oder hoher, mit 20% Cr oder hoher, 
mit 20% Fe herunter bis zu Spuren. Legierungen m it 25— 40% N i, 10— 20% Cr, 
der Rost Fe. Verschiedene Legierungen m it 15— 25% Cr u. 8— 15% N i u. solche mit 
7— 14% Cr u. 0,5— 5,0% Si- Ais Sonderstahl fiir Ventile hat sich ein Stahl m it 0,45 
bis 0,55% C, 3— 3,5% Si, 7,5— 9% Cr u. Spuren bis 0,25% N i bewahrt, der auch dem 
Korrosionsangriff der Nebenprodd. des Gasolins in  Verbrennungsmaschinen widcr- 
steht. Um die geeigneten Formen zu erhalten, muBte man von dem friiher iiblichen 
Grundsatz, daB der Ni-Geh. hoher sein muB ais der Cr-Geh., abgehen u. die Legierungen 
sind in diesem Fallo auch gut. Z. B. hat sich die Legierung mit 0,20—0,40% C, 0,50 
bis 3,5% Si, 15—25% Cr u. 20—25% N i in  der Kohlungsindustrie "bei hohen Tempp. 
gut eingefiihrt. (Iron Age 125. 431—34. 6/2.1930. Philadelphia.) W i l k e .

W. Rosenhain und C. H. M. Jenkins, Legierungen zur Benulzung bei hohen 
Temperaturen. Eine groBe Anzahl Legierungen m it bis zu 60% Cr u. verschiedenen 
Ni-Gehalten wurden gepriift u. die Ergebnisse fiir drei Legierungsarten aufgestellt:
1 . Ni-Cr-Legierungen mit 0— 60% Cr. 2. Ni-Cr-Fe-Legierungen mit 10— 40% Cr, 
abcr mit keinen anderen Elementen —  ausgenommen C. 3. Verschiedene komplese 
Ni-Cr-Fe-Legierungen mit 15— 30% Cr ais Zusatz zu anderen Elementen, wie C, W, 
Al, Ti, Mo, V u. Si. Diese Legierungen wurden in bezug auf ihro Ermiidung unter 
langerer Belastung bei 800° gepriift, m it Ausnahme der Gruppe 2, die bei 650° unter
sucht wurde. In der Mehrzahl der Fallo wurden die iiblichen Kurzzeit-Zugverss. bei 
Raumtemp., bei 650° u. 800° durchgefiihrt. Im allgemeinen zeigen die Materialien 
im  gegossenen Zustande eine hóhere Festigkeit bei hoheren Tempp. ais das gleicho 
Materiał im gewalzten Zustande, vorausgesetzt, daB die Priiftemp. sich der Rekrystalli- 
sationstemp. des Materials nahert. Um diese Erscheinungen genauer zu untersuchen 
wurden drei binare Ni-Cr-Legierungen im gegossenen, gewalzten u. angelassenen 
Zustande zur Priifung herangezogen. Sie enthielten 20, 30 u. 40% Cr, wurden k. 
gewalzt u. dann auf versehiedene Tempp. zwischen 700 u. 1300° erwarmt. D ie 70/30- 
Ni-Cr-Legierung war die harteste nach dieser Behandlung. Diese Legierungen harten 
im gegossenen Zustande nach einer geringen Deformation u. Warmebehandlung in  
allen Fallen deutlich wahrnehmbar. Wurde das Materiał jedoch stark durchgearbeitet 
(durch Walzen usw.), so zeigte nur die 70/30-Legierung eine Hartung beim Wieder- 
erwarmen. Die Hartewrkg. in diesem Falle war nur schwach u. trat bei 700° ein. 
Es liegt also ein deutlicher Unterschied im Verh. des gegossenen u. gewalzten Materials 
nach einer geringen Formanderung vor. Nach theoret. Erklarungen werden in  einem
2. Teil der Arbeit die Versuchsergebnisse von C. H. M. Jenkins, H. J. Tapsell,
C. R. Austin u. W. P. Rees zusammengestellt. Eine der untersuchten Legierungen, 
Nr. 183, mit 30% Cr, 30% N i, 33,5% Fe, 4% W , 1,5% C u. 1,0% Si hatte eine Lebens- 
dauer von 80 Tagen bei 6 t  je Quadratzoll Belastung u. von 15 Tagen bei 8 t  u. 800°. 
(Iron Coal Trades Rev. 120. 800— 04. 16/5.1930.) W i l k e .

W. B. Timm und T. W. Hardy, E in neues pyromelallurgisches Laboratorium. 
Die neue Anlage der Megierung in  Ottawa zur Priifung und Untersuchung von E ism  und 
Stahl. D ie in  Kanada zu losenden Fragen auf metallurg. Gebiet© u. die Einrichtung 
des Laboratoriums werden beschrieben. (Iron Steel Canada 13. 82— 84. April 1930. 
Ottawa, Mines Branch.) W i l k e .

Wilbur S. Werner, Ronigenstrahlen kontrollieren die Produklion. D ie verschiedenen 
erprobten u. unerprobten Anwendimgsmoglichkeiten der Róntgenstrahlen vor allem 
in  der Metallindustrie werden kurz skizziert. (Iron Age 125. 1466— 67. Mai 1930. 
Covington [K y.j, Kelley-Koett Mfg. Co.) W lLKE.

O. Schwarz, BrineU-, RockiveU- und Skleroskopharle bei Nichteisenmetallen. Es 
wird berichtet iiber die Anwendungsmóglichkeit der Best.-Methoden der BrineU-, 
Rockwell- u. Skleroskopharte bei Nichteisenmetallen. Yerss. an geglilhtem Cu, Messing,
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Al, Scleron u. Duralumin werden miteinander verglichen. Angaben iiber geeigneto 
Belastungen u. KugelgróBen, ferner iiber mathemat. Beziehungen zwischen Rockwell- 
u. BrinelDiarte sowie zwischen Skleroskop- u. Brinellharte. Es werden auch an ge- 
zogenen Metallen Hartebestst. durchgefiihrt, wobei der EinfluB der Priifstelle auf 
die Hartewerte untersucht wird. (Ztschr. Metallkunde 22. 198— 202. Juni 1930 
Stuttgart.) E d e n s .

W. P. Schischokin, Ausflufldruck von Metallen und Legierungen bei verschiedenen 
Temperaturen. Der AusfluBdruck F  kann ais Funktion F  =  x e~at dargestellt werden, 
wo t =  Temp. desMetalls, x u. a  =  Konstanten. Fiir Sn, Pb, Cd u. B i sind die Kurven 
stetig; bei T l ist bei 228° eine Unstetigkeit vorhanden, hervorgerufen durch allotrope 
Umwandlung des T l.; lg F  gibt bei graph. Darst. gerade Linien, dereń Tangenten die 
Temp.-Koeffizienten ergeben. Diese haben prakt. denselben Wert (0,0028 bis 0,0069) 
wie die Temp.-Koeffizienten der Hartę nach B r i n e l l  u .  sind bei Legierungen gróBer, 
ais bei reinen Metallen. Es besteht eine volle Analogie zwischen dem AusfluBdruck 
u. der Hartę. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Cliimii] 2. 663—73.
1929. Leningrad, Polytechn. Inst.) A n d r u s s o w .

W. P. Schischokin, Hartę von Metallen und Legierungen bei verschiedenen Tempera- 
luren. (Vgl. vorst. Ref.) Nach K. I t o  (Science Reports Tohoku Imp. Univ. 1 2  [1923], 
Ztschr. MetalJkunde 9 2  [1925]) is t der Temp.-Koeffizient der Hartę a =  (lg II2 —  lg IIJ / 
(f2 — łj), wo IIl u. IL  =  Hartę nach B r i n e l l  bei Tempp. u. t2. Es wurden ver- 
schiedene Sorten von B i, Tl, Pb, Cd u. Zn  untersucht u. die Brinellharte durch die 
Funktion II — x e ~ at dargestellt. Aus den Unstetigkeiten in  den Hartekurven kann 
man die physikal.-chem. Umwandlungspunkte festlegen; solche wurden bei Tl (225 
bis 235°), Cd (65°), Sn (161°), Zn (170°) u. Pb (115°) beobachtet. Von anderen Autoren 
mit anderen Methoden festgestellte Umwandlungspunkte kamen zum groBen Teil auch 
in  der Hartekurve zum Vorschein; die allotrope Umwandlung des Zn bei 65° trat nicht 
auf. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 675— 88. 1929.) A n d r u .

A. A. Botschwar und A. A. Maurach, Li?ieare Ausdehnungskoeffizienten von 
Antifriklionslegierungm. Im Dilatometer von C h e v e n a r d  wurde der Ausdehnungs- 
koeffizient von typ. Antifriktionslegierungen (Legierungen von Sn m it Sb, Pb, Cu, 
Ca u. Na) bestimmt. Er ist zwischen 20— 200° ais konstant befunden worden. Er 
betriigt fiir reines Sn  23,50-10“°, fiir die Legierungen: 83% Sn +  12% Sb +  5% Cu 
24.20-10-6, fiir 16% Sn +  16% Sb +  65% Pb +  3% Cu 26.5-10-6, fur 16 Tle. 
Sn +  15 Tle. Sb +  77 Tle. Pb +  3 Tle. Cu 27,4-10~«, fiir 5 Tle. Sn +  15 Tle. Sb +  
77 Tle. Pb +  3 Tle. Cu 28,4-10"6, fiir 17 Tle. Sb +  81,5 Tle. Pb +  1,5 Tle. Cu
26,5-10~6, fiir 98,9% Pb +  0,6% Ca +  0,5% N a  36 ,3-10~6. (Nichteisenmetalle 
[russ.: Zwetnye Metally] 19 3 0 . 504— 07.) S c h o n f e l d .

Franz Rapatz, Das Oberflaehenaussehen bei der spanabhebenden Bearbeitung, 
insbesondere beim Drehen. Unter der Voraussetzung eines unyerletzten Werkzeuges 
wird oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit stets eine glatte Oberflache erhalten. 
Hóhere Festigkeit u. gróBere Spanstarke begunstigen diesen Tatbestand. Gefuge- 
bestandteile u. KorngróBe beeinflussen ebenfalls die Erreichung glatter Oberflachen. 
Es wird gezeigt, daB eine bestimmte Temp. an der Drehoberflache erforderlich ist, 
um ihr ZerreiBen zu verhindern. (Arch. Eisenhuttenwesen 3. 717— 20. Mai 1930. 
Diisseldorf-Oberkassel.) GRASSHOFF.

O. E . J. Abrahamson, Die Sandkontrolle. erhoht die Wirtschaftlichkeit der Gieflerei. 
Der Zusatz von feinen Sorten Sand zu einer groberen Art verringert die Durchlassigkeit 
der Mischung stark. In einem Fallo yerkleinerte die Zugabe von 40% feinem Sand 
die Permeabilitat um 99%, u. der 50%ig. Zusatz ergab eine geringere Durchlassigkeit 
ais feiner Sand allein. Vom prakt. Standpunkt aus is t dies sehr wichtig, da sich daraus 
ergibt, daB auch sogar gróBere Zusatze eines grobkórnigen Sandes zu einer Sand- 
miscbung dereń Durchliissigkeit nicht erhoht, besonders trifft dies bei Sanden mit wenig 
oder keinem Bindemittel zu, bei denen man 60—70% an grobem Materiał zugeben 
muB, ehe man eine Erhohung der Permeabilitat feststellen kann. Zum SchluB wird 
die elektr. Feuchtigkeitsbest. besprochen, die eine vollstandige Analyse des Sandes 
gestattet. (Foundry 58. Nr. 10. 56— 60. 15/5. 1930.) W il k e .

A. F. Hager, Uber Giefiereisand. Es werden besprochen: Die Entstehung de3 
Formsandes, seine naturliche Beschaffenheit, seine Gebrauchsbeschaffenheit, Vor- 
gange bei der Sandverdichtung, geeignete Sandmischungen u. Bindemittel. Das oft 
unerklarliche AusschuBwerden von GuBstucken ist auf die bei der Sandverdichtung
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zuriickgehende Unordmmg in den Lagevcrhaltnissen der Sandbestandteile zuriick- 
zufiiliren, was im einzelnen gezeigt wird. (GieBerei 17. 494—98.23/5. 1930. Wien.) W il

E. Feil, Zur Formsandfrage. (Vgl. C. 1930. I . 1692.) 5 yerschiedene Sande,
2 Frischsande u. 3 Gebrauchsande, wurden rentgenolog, unter Beriicksichtigung vcr- 
schiedener Stampfarbeiten u. der physikal. u. chem. Eigg. der yon den Gebrauchs- 
sanden stammenden Tonsubstanz untersueht. Dio Arbeit zerfallt in  4 Teilo: Ermittlung 
der physikal.-chem. Eigg., das Róntgen der von der Tonsubstanz befreiten Korner, 
des gebrauchsfertigon Sandes u. des yerdichteten Sandes. Durch die Rontgenunters. 
ist es danach móglich, die Eigg. eines Sandes ungefa.hr yorauszusagen. Ferner ist 
es auch móglich, die yerschiedenen Verdichtungsgrade in einer Form festzustellen; 
auch zeigt die Róntgenaufnahme sehr scharf, wenn beim Zulegen einer Form irgendein 
Kern oder ein Formtcil Schaden erlitten hat. Auch Fremdkórper im Sand, wie Eisen- 
spritzkugeln usw., werden wahrgenommen. Im allgemeinen hat ein Sand mit głeich- 
maBigem, nicht zu feinem, kórnigem Gefiige eine hohe Gasdurchlassigkeit. Ist Kriimel- 
bldg. yorhanden, so unterscheidet man zwischen kórniger u. flachenartiger Kriłmel- 
bldg.; erstere hat eine hóhere Gasdurchlassigkeit ais die andere, u. weist auch auf gute 
Festigkeit hin. (GieBerei 17. 505—09. 23/5. 1930.) WlLKE.

H. Nipper und E. Piwowarsky, tlber die Prufung des Formsandes auf seine 
Struklurelemente. D ie Mittel u. Wege zur Charakterisierung eines Sandes nach den 
folgenden 9 Punkten werden angegeben: 1. Mineralog. Zus. des Kornes. 2. KorngróBe.
3. Kornformen. 4. Oberflachenbeschaffenheit der Korner. 5. Mineralog. Zus. des 
Tones. 6. Menge des Tongeh. 7. D ie Verteilung der einzelnen Mineralien auf die ver- 
schiedcnen Kornstufen. 8. Verteilung des Tongeh. 9. Feuchtigkeit. Durch Benutzung 
der Ergebnisse von systemat. Verss. mit synthet. Formsanden werden fur einen natiir- 
lichen Formsand (Kaiserslautern) Gasdurchlassigkeit u. Standfestigkeit mit gutem  
Erfolg auf Grund der Kenntnis der Strukturelemente voraus berechnet. (GieBerei 17. 
498—503. 23/5. 1930. Aachen, Techn. Hochschule.) W il k e .

M. Bernardy, Die Verwendung des Ke.rnóls in der Kemmacherei. Der Herst. von 
Masse- bzw. Lehmkernen werden die Vorteile der Olkerno unter Schilderung ihres Her- 
stellungsganges gegenubergestellt. (GieBerei 17- 512— 15. 23/5. 1930. Dusseldorf.) W i l k e .

Th. W. Kleinsorge, Die chemische Untersucliung von Kemolen. D ie wasserlósliehen 
Substanzen werden dem fl. Kernbinder durch langeres Kochen m it W. entzogen. 
Wird der gewogene Ruckstand des eingedampften W. mit konz. Gerbsaurelsg. ver- 
setzt, so fallt Leim ais gelblichweiBer Nd. aus. Der tier. Leim wird auBerdem noch 
durch die N 2-Best. nach K j e l d a h l  nachgewiesen, wobei man auf 1 g Substanz
0,2 g HgO, 20 ccm konz. H,SO., u. 5 g gepulvertes K 2SO., verwendet. Aus der Sulfit- 
lauge, die an ihrem charakterist. Geruch u. ihrer dunklen Farbung sofort erkenntlich 
ist, kann Ca u. S nach bekannten Methoden bestimmt werden. Eine Blaufarbung 
durch J  gibt die Anwesenheit von Starkę an. D ic Best. der mechan. Verunreinigungen 
oder Beimengungen wird in sonst bekannter Weise durchgefiihrt. Ist Sulfitablaugo 
in dem Binder nachgewiesen, so ist auch gleichzeitig ein gewisser W.-Geh. yorhanden, 
der durch Dest. m it Xylol festgestellt wird. —  Nachdem der Kernbinder von den 
mechan. Verunreinigungen u. den wasserl. Bestandteilen befreit ist, werden durch 
Verseifung die fetten Ole u. die natiirlichen u. kunstlichen Harze von den Mineral- 
ólen, Teerólen u. gewissen Harzen getrennt. Zur Verseifung werden 10 g Substanz, 
50 ccm Yj-n. alkoh. KOH u. 50 ccm leichtsd. Bzl. yerwendet. Durch fraktionierto 
Dest. wird das Unverseifbare in  seine Bestandteile zerlegt. Die Harzóle werden mit 
der STORCH-ŁlEBERMANNschen Rk. ermittelt u. mit dem Verf. n ach  S to r c h  ąuanti- 
tativ  bestimmt. Dio D. u. JZ. geben weitere Anhaltspunkte. Waren die unverseif- 
baren Bestandteile dunkel gefarbt, so ist ein Geh. an S teinkohlen- oder Braunkohlen- 
teerólen oder Bitumen wahrscheinlich. Sie werden am schnellsten durch die D. u. 
don Geruch unterschieden. Bitumen wird nach Entfernung des Lósungsm. glas- 
hart. D ie yerseifbaren Bestandteile werden nach der Gewichtsbest. durch Veresterung 
dor Fettsauren in  Harze u. Fettsauren nach W o l f f  u. S c h u lz e  g e tre n n t. Mit Hilfe 
chem. Konstanten kann dann die Natur der Harzsauren festgestellt werden. D ie F ett
sauren werden dann von den Oxyfettsauren getrennt u. dio JZ. bestimmt. Der Nachweis 
von Fischtran in den Fettsauren erfolgt dadurch, daB 1 ccm Ol 1  Stde. bei 100— 120° 
mit Fullererde behandelt, m it A. ausgezogen, in  6 ccm Chloroform +  1 ccm k. Essig
saure gel. u. 40 Tropfen 10°/oig. Br-CHC13-Lsg. schnell gemischt wird. Trane farben 
rosa u. dann grun. (GieBerei 17. 515— 18. 23/5. 1930. Leipzig.) W i l k e .

J. H. Chesters u n d  W. J. Rees, Die Stabilildlsbereiche gewisser Kcrnbindcmittel.



1930. II. H VIII. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g r a p h i e  u s w . 615

Eino Reihe Korne, dic geformt u. gebrannfc waren, wurden unter einem Zug yon Slbs 
je Quadratzoll gehalten u. ihre Temp. je Min. um 10° erhóht. D ie Ausdehnung der 
Stabe wurde automat, aufgezeiehnet u. so die Kuryenanomalien u. die Fehltempp. 
der versehiedenen Bindemittel bestimmt. Verschiedene Sandsorten, sowie aueh ver- 
sehiedene Bindemittel wurden ais .Untersuchungsmateriahen verwendet. Bei diesen 
Priifungen waren die Kerne aber entgegen der Praxis der Atmosphare ausgesetzt. 
Die Ergebnisse sind in Kurven wiedergegeben. (Buli. Brit. Cast Iron Res. Assoc. 1930. 
241— 43. April 1930. Sheffield, Univ.) W il k e .

S. W. Miller, Das Sauerstoff-Acetylen-Schneiden von Baustahl. Aus den vielen 
Beispielen ergibt sich, daB der Schnitt bei wichtigen Stellen so weich wie móglich 
gemacht werden soli. Ist der Schnitt unregelmaBig, so verursacht die Kerbwrkg. der 
UnregelmaBigkeiten unter einer Biegebeanspruehung eher Briiche, ais wenn die Ober
flache maschinell geschnitten oder bearbeitet worden ware. Es ist kein Unterschied 
zwischen weichen Maschinenschnitten u. anderweitig weich maschinell hergestellten 
Oberflaehen festzustellen. Gescherte Oberflaehen sind der Sprungbldg. viel mehr unter- 
worfen ais die, die durch Sauerstoff-Acetylenschneiden entstanden sind. AuBerdem 
zeigen die Makro- u. Mikrostrukturen, dafi die Warmewrkg. des 0,,-Acetylenschneidens 
auf den Baustahl zu vernachlassigen ist, u. die physikal. Priifungen lassen erkonnen, 
daB die hervorgerufene Wrkg. eher vorteilhaft ais schadlich ist. (Welding Engineer 14. 
45— 50. Febr. 1929. Long Island City [N. Y .], Union Carbide and Carbon Research 
Laboratories, Inc.) W i l k e .

Heinz Bablik, Das Schweipen von Aluminium. Ausgehend von den allgemeinen 
Eigg. des Al gibt Vf. eine Ubersicht iiber die autogene u. die in den Anfangen befindliche 
elektr. SchweiBung von Al. (Aluminium 12 . Nr. 11. 6— 9. 15/6. 1930. W ien.) L u d e k .

E. D. Flinterman, Probleme beim Chrom-Nickel-Schiucifien. Im besonderen wurde 
das SchweiBcn der J/iscolegierung mit 35% N i, 15% Cr, 0,45— 0,65°/o C, 1,20— 1,40% Si 
u. 0,60— 0,80% Mn untersucht. Sie is t ein austenit. Stahl, dessen Kornstruktur durch 
keine Warmebehandlung geandert werden kann. Trotz des verhaltnismiiBig groBen 
Kornes hat Misco in gegossenem Zustande eine Zugfestigkeit yon 66 000 lbs je (Juadrat- 
Zoll mit rund 4% Dehnung u. 6% Red. Die Legierung hat eine niedrige Warmeleit- 
fahigkeit u. eine hohe Ausdehnung, was fiir das SchweiBen ungiinstig ist. Das SchweiBen 
gehngt im allgemeinen leicht an den Kanten, aber nicht in  der Mitte einer Flachę, da 
stets Sprunge auftreten. D ie versehiedensten GegenmaBnahmen wurden zur Uber- 
windung dieser Schwierigkeit ohne Erfolg angewandt. Der C-Bogen stellt die SchweiB- 
stellen sehneller hor, ais es mit Gas moglich ist; die SchweiBungen sind aber physikal. 
nicht so gut u. durch die Unmoglichkeit der Anwendung eines FluBmittels haben sie 
oin sehwammiges Aussehen. D ie letzten Hindernisso wurden durch Benutzimg des
D. C.-Metallbogens mittels umgekehrter Polaritat u. eines FluBmittels, dessen Zus. 
nieht angegeben ist, iiberwunden. (Welding Engineer 14 . 41— 44. Febr. 1929. Detroit 
[Mich.], Michigan Steel Casting Co.) W i l k e .

Ernst Beutel und Artur Kutzelnigg, U ber die Verwendung von Meerwasser zur 
Metalljarbung. Es wird gezeigt, wie mit Meerwasser oder sonst m it entsprechenden Salz- 
lsgg. Patinierungen erhalten werden konnen. Es wurde erzielt auf Eisen eine hellgraue, 
glatte Oberflache, auf Stahl eine mattgraue, kornig geatzte Oberflache, wahrend Messing 
mit einem blaugrunen Nd. bedeckt ist. Bei Cu ist schon nach 12 Stdn. die Pragung braun 
angelaufen, wahrend am Ende des Dauervers. die Farbung tiefbraunrot, emailartig ist. 
Zn erhalt eine graue Oberflache, Al ist schwach gelblich angelaufen, Ag blieb unveran- 
dert. (Korrosion u. Metallschutz 6. 53— 55. Marz 1930.) K a l p e r s .

H. Kalpers, Der Anstrich aus Aluminium. Ausgangsstoff fiir die Zubereitung 
der Anstriehmasse is t Al-Pulver, das durch Behandlung auBerst diinner Al-Bleche 
in  einem Pochwerk erhalten wird. Dam it die Al-Partikeln unter dem EinfluB des 
Pochhammers nicht miteinander verschweiBt werden, werden sie in Lsgg. von Stearin 
oder 01ivenol gehalten. Die wiclitigsten Eigg. der Al-Anstriche sind ihre Leichtig- 
keit, ihr Strahlungsverm6gen, ihre Dichtigkeit, ihr Widerstand gegen Feuchtigkeit 
u. gegen S-Verbb., ihre Wasehbarkeit u. ihre leichte Unterhaltung. Die Anstricho 
kann man sowohl ais Sehutzmittel ais auch ais Schmuckmittel anbringen. (D in g l e r s  
polytechn. Journ. 345.>64— 67. April 1930.) K a l p e r s .

Leslie Wright, Der Wert des abgeschiedenen Chroms ais ein Korrosionshinderungs- 
mittel. D ie Grenzen der korrosionshindernden Wrkg. der Verchromung u. die Ver- 
chromung auf eine Vernickelung werden gezeigt. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 9 . 473. 
6/6. 1930.) W i l k e .
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D. F. Otlimer, Korrosionspriifapparat. Der App. wurde zur Festetellung der 
Korrosionsgeschwindigkeit yerschiedener Metallstiicke in fluchtigen FU. entworfen. 
D ie Materialien sollten m it sd. Sauren verschiedener Konzz. u. mit yerschiedenen 
fluchtigen Verunreinigungen gepriift werden. Zu diesem Zwecke wird ein Kolben 
elektr. erhitzt, die entwickelten Dampfe der sd. Fl. gelangen in eine mit kleinen Glas- 
Raschigringen gefiillte Glassaule u. werden schlieBlich oben in einem RuckfluBkuhler 
kondensiert. Das Ganze wird durch ein CaCl2-Róhrchen von der Luft abgeschlossen. 
Die zu untersuchenden Metallstiicke werden in  yerschiedener Hóhe in  die Siiule ein- 
gelegt u. sind mit den aufsteigenden Dampfen u. dem abwartsfallenden Destillat 
stets in  Beruhrung. D ie Vorteilo dieser Priifanordnung werden auseinandergesetzt. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 209. 15/10.1929. Rochester [N. Y .], E ast
man Kodak Co.) ________________ __ W il k e .

Minerals Separation Ltd., England, Sdiaumschuńmmverfahren. Zerkleinerte 
Erze, welche fein verteiltes metali. Cu enthalten oder in denen letzteres durch Be
handeln mit reduzierenden Gasen boi unterhalb des F. des Cu liegenden Tempp. 
erzeugt worden ist, werden bei Ggw. von Cyaniden u. gegebenenfalls Xanthaten oder
1. SiHcaten dem Schaumschwimmverf. unterworfen. (F. P. 681 438 vom 7/9. 1929, 
ausg. 14/5. 1930. E . Prior. 7/9. 1928.) K u h l i n g .

Bjarne Hofseth, Leirbotn, Norwegen, Verarbeiten von Erzen. In nicht ab- 
gebauto Erzgiinge werden Zu- u. Abfiihrungsróhren fiir Gase oder Gasgemische, wie 
Cl2 oder Gemische von H s u. Cl2 gebohrt. D ie inneren Oberflachen der Gange werden 
yorgeheizt u. dann der Einw. der Gase ausgesetzt. Mit den abziehenden Gasen ent- 
weichen Erzeugnisse, wie FeCl3 u. dgl. (A. P. 1 759 456 vom 25/8. 1927, ausg. 20/5.
1930. N . Prior. 10/9. 1926.) K u h l i n g .

New Jersey Źink Co., New York, iibert. von: Walter O. Borcherdt, Austin- 
ville, Yerarbeitung von Mineralien. Dor zu yerarbeitende kolloidale Prodd. enthaltende 
Mineralbrei wird mit Sulfitablauge oder Ablaugeextrakt behandelt. Die abgeschiedenen 
Kolloide werden durch Dekantieren o. dgl. abgetrennt. (Can. PP. 275 932 u. 275 933 
Tom 31/3. 1926, ausg. 29/11. 1927.) D r e w s .

A lu m in iu m , Ltd., Toronto, Canada, ubert. von: J. C. W illiam s und O. W. Gree- 
man, V. St. A ., Aufbereitung von Flufispat. Nach der Zerkleinerung werden zunachst 
Sande u. Schlamme in  bekannter Weiso getrennt. D ie Sande werden durch Schaum- 
schwimmverf. aufbereitet. Ais Zusatzmittel werden Ol- u. Kresylsauren, vorzugsweise 
in gleichen Mengenverhaltnissen verwendet. Diese Mittel kónnen auch teilweise durch 
Alkalioleate u. Phosphorkresylsaure ersetzt werden. Die fluGspathaltigen Schaumo 
kónnen zur Erzielung eines hochprozentigen Konzentrates wiederholt aufbereitet 
werden. (E. P. 319 685 Tom  19/8. 1929, Auszug yeróff. 20/11. 1930. Prior. 26/9.
1928.) G e is z l e r .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., ubert. von: Friedrich Johannsen, 
Magdeburg, Metallozyde. (A. P. 1754169 vom 4/1. 1926, ausg. 8/4. 1930. D. Prior. 
26/5. 1925. —  C. 1926. II . 1578 [E. P. 252679].) K u h l i n g .

,,Balz-Erzrostung“ G. m. b. H., Gleiwitz, liósten in  Muffeldfen. Zwecks 
Regelung der Rósttemp. wird nach Bedarf an yerschiedenen Stellen der Ofen Frisch- 
luft an der Decke der mechan. Muffelófen mit hoher Herdsohle eingeleitet u. durch 
Windfliigel denjenigen Teilen des Róstgutes zugefiihrt, dereń Temp. eine unerwiinschte 
Hóhe erreicht hat oder zu erreichen droht. (Oe. P. 117022 vom 31/10. 1927, ausg. 
25/3.1930.) K u h l in g .

Max Schlotter, Deutschland, Verfahreh zur eleklrolytischen Fallung von Schwer- 
metallen unter Verwendung yon Metallsalzen, die verschiedcne Kationen u. Anionen 
enthalten, ais Elektrolyte, denen evtl. Kolloide, wie Leim, Gelatine etc., u. capillar- 
aktive Stoffe, wie Phenol, Tannin, Pyridin, hóhere Alkohole etc., zugesetzt werden. —  
Z. B. werden in 11 W. gel. 200 g benzoldisulfonsaures Kupfer, 100 g CuSO.„ 5 g Gelatine, 
5 g Tannin, 10 g Benzoldisulfonsaure —  oder 200 g benzoldisulfonsaures Blei u. 100 g 
Pb-Perehlorat. Dabei werden dichte Metallniederschlage erhalten, die mehr u. mehr 
ihre krystalline Struktur verlieren. ZweckmaBig yerwendet man gleichzeitig ein 
anorgan. u. organ. Metallsalz in der Elektrolytlsg. (F. P. 674490 vom 2/5. 1929, 
ausg. 29/1. 1930. D . Prior. 9/11. 1928.) M. F. M u l l e r .

Mathieson Alkali Works, New York, iibert. von: George S. Evans, Bronx- 
yille, V. St. A., Eisen aus Erzen. Nachdem bei der iiblichen Gewinnung yon Fe aus 
Erzen die Schlacke abgezogen worden ist, wird am Heizende des Ofens NaOH ein-
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gefiilirt, welches das ontstandene Fe von 0 2, Schwefel u. anderen Beimengungen 
befreit. (A. P. 1 7 5 9  347 vom 18/2. 1928, ausg. 20/5. 1930.) K un  l i n g .

Paul Pierre Marthourey, Frankreich, Stahllegierungen. D ie Legierungen ent- 
halten neben Fe wenigstcns 0,2% C, 0,3—2° /0 Mn, wenigstens 0,1% Si, wenigstens
0,4% Cr, 0,1— 1,5% W  u. gegebenenfalls 0,2— 4% Ni, sowie kleine Mengen V, Ti 
u. Cu. Das W kann ganz oder teilweise durch Mo ersetzt werden. Die Legierungen 
eignen sich zur Horst. von Eisenbahnschienen. (F. P. 679 357 vom 11/12. 1928, 
ausg. 11/4. 1930.) K u h l i n g .

Bernhard Vervoort, Deutschland, Verbesserung von Gu-fteisen. Die Verbesserung 
erfolgt mittels Ni, Cr, W  oder mehrerer dieser Metalle, welche dem fl. GuGeisen in 
geschmolzenem Zustande zugesetzt werden. Zwecks Verbesserung der Hitzebestandig- 
keit fiigt man dem GuBeisen bis 5% N i u. Cr, bis 2% W  oder je 1% W u. N i +  <5, 
zwecks Erhóliung der Rostbestandigkeit 5— 10%, zwecks Erlióhung der Bost- u. 
Formbestandigkeit 10— 20% der genannten Metalle zu. An Stello von N i u. Cr kann 
auch Cu yerwendet werden. (F. P. 680 250 yom 13/8. 1929, ausg. 26/4. 1930. D. Priorr. 
13/8. 1928, 4/5., 25/5., 2/7. u. 3/7. 1929.) K u h l i n g .

Poldihiitte, Prag, MangansUihh. Die Stahle enthalten neben Fe 0,4 bis hóch-
stens 1% C, 1— 8% Cr, 12—4% N i u. mehr ais 6— 12% Mn. Sie sind auch nach 
mechan. Bearbeitung, Glulienu. dgl. vdllig unmagnet. u. sind durch Dehn- u. Streckbar- 
keit ausgezeichnet. (Oe. P. 117288 vom 16/5.1925, ausg. 10/4.1930. D. Prior.
19/5.1924.) K u h l in g .

W illiam  H. Smith, Detroit, V. St. A., Sehwammfórmiges Eisen aus Erzen. 
Die m it Kohle gemischten zerkleinerten Erze werden in einem senkrechten Ofen 
nacheinander durch Schichten gefiihrt, in welchen sie auf Tempp. yon 430, 875 u. 
1050° erhitzt u. dann abgekuhlt werden u. es werden die in den einzelnen Erhitzungs- 
stufen entstehenden Gase seitlich abgezogen. Es wird Ruckoxydation yermicden 
u. sauerstofffreies Metali erhalten. (A. P. 1 7 5 9 1 7 3  yom 10/5. 1928, ausg. 20/5.
1930.) K u h l in g .

Urlyn C. Tainton, Johannesburg, Siidafrika, Blei aus Erzen. Die gegebenenfalls 
gerosteten Erze, welche das yorhandene Pb ais PbC03 u. gegebenenfalls P b S 0 4 ent
halten, werden m it Lsgg. von NaOH beliandelt, denen bei Ggw. von Ag u. anderen 
Edelmetallen in den Erzen, ein Cyanid, Ammonsalz oder Thiosulfat zugesetzt worden 
ist. Die vom Ungel. getrennten Lsgg. werden gegebenenfalls zwecks Fiillung der Edel- 
metalle stufenweise mit H 2S, BaS oder Zn behandelt bzw. elektrolysiert, u. aus den 
yon den Edelmetallen befrciten Lsgg. das Pb elektrolyt. gewonnen. (A. P. 1 7 5 9  494  
vom 19/9. 1927, ausg. 20/5. 1930.) K u h l in g .

Harry H. Alexander, Westfield, V. St. A., Reinigen und Giefien von Kupfer. 
Ref. nach F . P. 661 218 s. C. 1929. II . 2101. Nachzutragen ist: Vor dem Aufbringen 
der Schutzscliichten wird in das geschmolzene Cu zwecks Red., Entschwefelung u. 
weiterer Reinigung mittels gespannter Gase oder Diimpfe, yorzugsweise iiberhitzten 
Wasserdampfes, feingepulverte Kohle eingefuhrt. (A. P. 1 7 5 6  967 yom 21/7. 1926, 
ausg. 6/5.1930.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, iibert. von: Dirk Coster, 
Haarlem und Georg von Hevesy, Kopenhagen, Trennung von Zirkon und Hafnium. 
Das Gemisch der Verbb. wird in A. gel. Man gibt A. zu, wodurch die lioher bas. Yerbb. 
des Zr u. H f ausgefallt werden. (Can. P. 275 684 vom 15/7. 1924, ausg. 22/11. 
1927.) D r e w s .

Diirener Metallwerke Akt.-Ges., Deutschland, Leichtmetalle. Zwecks Steigerung 
der Widerstandsfiihigkeit von Leichtmetallen u. dereń Legierungen, besonders des 
Duraluminiums, gegen mechan. u. chem. Einww., werden die Metalle ein- oder all- 
seitig mit einer diinnen Schicht eines Leichtmetalles yon grofierer Widerstandsfahigkeit 
gegen mechan. Einww. bedeckt, ais sie das Grundmetall besitzt. (F. P. 680 501 vom  
19/8. 1929, ausg. 1/5. 1930. D . Prior. 14/9. 1928.) K u h l in g .

Oneida Cpmniunity Ltd., Oneida, iibert. von: W illiam  S. Murray, Utica, 
V. St. A ., Verhindem des Fleckens von Silbergegenstanden. Die Silbergegenstande werden 
m it gas- bzw. dampffórmigen Halogen- bzw. freie Halogene enthaltenden Lsgg. behandelt, 
z. B. in einer chlor- oder bromhaltigen Atm. aufgestellt, mit einer Lsg. von JK J be
handelt o. dgl. (A. P. 1 7 5 8 2 9 3  yom 19/9. 1924, ausg. 13/5. 1930.) K u h l i n g .

Carl Mann & Co., G. m. b. H., Miinehen, Reinigen von Edelmetallen m it Hilfe 
alkalischer Losungen. (D. R. P. 497440 KI. 48 a vom 2/8. 1927, ausg. 8/5. 1930. —
C. 1928. II. 2750 [F. P. 641 677].) K u h l i n g .
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British & Dominions Feralloy Ltd., England, Eisenlegierungen, bestehend aus 
89— 84°/o Fe u. 11— 16% Al u. gegebenenfalls etwa 0 ,5 %  Si. Die Legierungen sind sehr 
bestandig gegen hołie Tempp., u. zur Herst. von Roststaben besonders geeignet. (F. P. 
679 626 vom 31/7. 1929, ausg. 15/4. 1930. E. Prior. 3/9 . 1928.) K u h l in g .

Hugo Theodor T illąu ist und Johannes Harden, Schweden, Aluminiumchrom- 
legierungen. Die Legierungen werden dureh Zusammenschmelzen der mogliehst kohle- 
freien Einzelmetalle im Induktionsofen gewonnen. Es gelingt, Legierungen mit mehr 
ais 5 %  Cr zu erhalten. Diese wrerden gegebenenfalls mit anderen Stoffen versehmolzen 
u. einer Nacherliitzung bei 300—575° u. anschlieBendem Absehrecken unterzogen. 
(F . P. 680 959 vom 29/8. 1929, ausg. 8/3. 1930. Schwed. Prior. 1/9. 1928.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges., Deutsehland, Verbundmetalle. Ein Kern von Eisen wird 
m it einer Legierung iiberzogen, w'elche neben Zn mehr ais 60% , yorzugsweise 68— 7 2 %  
Cu, weniger ais 0 ,0 1 %  Pb u. gegebenenfalls 0,05— 1 %  Mn u. geringe Mengen von Fe  
enthalt. Die Erzeugnisse konnen h. gewalzt werden. (F. P. 680 730 vom 23/8. 1929, 
ausg. 5/5. 1930.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., V. St. A ., Zinklegierungen. Die Legierungen bestehen aus
wenigstens 90, zwreckmaBig w’enigstens 9 5 %  Zn, neben Cu, Cd, Mn, Mg, Li oder melireren 
dieser Metalle. Sie bieten gegenuber reinem Zn den Vorteil, unter meohan. Einflussen 
formbestandig zu sein. Die Formbestandigkeit wird erhóht, wenn die Legierungen 
zweckmiiBig unmittelbar nach erfolgter Formgebung bei mindestens 175° u. nicht 
untorlialb der Rekrystallisationstemp. der Legierung gewalzt oder sehr schnell auf eine 
Temp. von 200— 400° erhitzt u. 1— 10 Min. bei dieser Temp. erhalten werden. (F. PP. 
679 727  vom 2/8. 1929, ausg. 16/4. 1930. A. Prior. 12/3. 1929; 679 728 u. 679 729  
vom 2/8 . 1929, ausg. 16/4. 1930. A. Prior. 14/3. 1929.) K u h l i n g .

Jens J. Olsen, San Antonio, V. St. A ., Legierungen, bestehend aus 140— 150 Teilen 
Cu, 5 Teilen Fe u. 2‘/„ Teilen Ni. Die Legierungen sind ais Lótmetalle brauchbar. (A. P. 
1 7 5 9 1 6 9  vom 24/8! 1927, ausg. 20/5. 1930.) K u h l i n g .

Ludlum Steel Co., Waterfleet, iibert. von: Percy A. E. Armstrong, Loudonville, 
und Ralph P. de Vries, Ne\vtonville, V. St. A., Legierungen, bestehend aus Fe, mehr 
ais 2 0 %  u. weniger ais 6 0 %  N i u. mehr ais 3 u. weniger ais 9 %  Si. Die Legierungen 
schuppen nicht in der H itze u. sind gegen HCl u. H 2SO.j bestandig. (A- P. 1 759 477
vom 7 /1 .1 9 2 1 , ausg. 20/5. 1930.) K u h l i n g .

Ludlum Steel Co., Watervliet, iibert. von: Ralph P. de Vries, Newtonville, 
V. St. A., Legierungen, bestehend aus mit 0,5— 5 %  Cu, 0,5— 6 %  Si u. 0,1— 0 ,2 %  Al 
legiertem Stalli bzw. 0,5— 6 %  Cu, 1,5— 6 %  Al u. 0,05— 1 %  C legiertem Fe. D ie Legie
rungen schuppen nicht beim Erhitzen bis gegen 900°, besitzen liohe Bestiindigkeit 
gegen rostbildende Einfliisse u. Saure u. hohe Festigkeit u. Duktilitat. (A. PP. 
1 7 5 9  605 voin 20/1. u. 1 7 5 9  606 vom 22/.1. 1926, ausg. 20/5. 1930.) K u h l i n g .

Arcturus Radio Tube Co., Newark, iibert. von: John Allen Heany, New Haven, 
V. St. A., Legierungen. Die Legierungen bestehen aus Mo, W o. dgl. ais Hauptbestandteil 
u. hóclistens 5 %  U. Sie wrerden aus Gemischen von gepulvertem Mo o. dgl. u. U 0 2 
gewonnen, u. sind zur Herst. von Glulikathoden geeignet. (A. P. 1 759 454 vom 22/10.
1925, ausg. 20/5. 1930.) K u h l in g .

O. Griinbaum, Wien, iibert. von: J. Neurath, Wien, Lagermetall, bestehend aus
65— 7 7 %  Pb, 3— 14 %  Sn, 10— 2 7 %  Sb u. 0,7— 2 ,5 %  As. Besonders geeignete Legie
rungen bestehen aus: 1. 5 %  Sn, 2 5 %  Sb, 1— 2 %  As, der Rest aus Pb; 2. 1 2 %  Sn, 
1 0 %  Sb, 2 %  As, der R est Pb. D ie As-Zugabe verursacht eine Steigerung der Hartę 
u. der Druckfestigkeit. Ferner wird auch die Gleitfahigkeit gunstig beeinfluBt. Die 
Wrkg. des As beruht 1. auf der Bldg. eines ternaren Eutektikums, bestehend aus 
As-Pb-Sb, welches bedeutend harter ais das binare Pb-Sb-Eutektikum ist; 2. auf der 
Bldg. einer harten Sn-As-Verb., dereń Zus. wahrscheinlicli der Formel Sn3A s, ent
spricht. (Ung. P. 9 5 1 1 3  vom 29/7. 1925, ausg. 16/12. 1929. Oe. Prior. 23/8. 
1924.) G. K o n ig .

Singer Mfg. Co., Elizabeth, iibert. von: George A. Fleckensżein, Stratford, 
Edward M. Hanf, Bridgeport, und Max L. Waterman, Fairfield, V. St. A., Harten 
von Metallen. Um die Oberflachen von Metallgegenstiinden nur teilweise zu harten, 
werden die nicht zu hiirtenden Teile mit einem -diinnen, Chrombelag versehen. (A. P. 
1 7 5 9  690 vom 23/11. 1928, ausg. 20/5. 1930.) K u h l in g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, iibertr. von: Karl Schroter und Hans W olif,
Berlin, Formkorper aus Carbiden liochschmelzender Metalle, dereń Legierungen u. dgl. 
Die gepulverten Ausgangsstoffe werden mit einem Bindemittel, wie D estrin, Schellack,
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Cellon, Kolophonium oder niedrig sclim. Metalle oder Metalloide, vermisclit, die 
Mischungen geformt u. dann bei hohen Tempp. gesintert. (A. P. 1 7 5 7 8 4 6  vom  
10/6. 1929, ausg. 6/5. 1930. D . Prior. 15/6. 1928.) K u h l in g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Verschwei/3en von Eisen- und Stald- 
legierungen. Die beim VorsehweiBen von Eisen- u. Stahllegierungen auf autogenem, 
aluminotherm., elektr. Wege o. dgl. entstehenden SchweiCnahte werden durch ge- 
eignete Verff., z. B. Hitzebehandlung u. passendes Abkuhlen, mechan. Behandlung o. dgl. 
in ihrem Gefiige so verbessert, daB sie im wesentlichen den benachbarten Teilen der 
Legierungen gleichen. Oder es 'wird beim VerschweiBen unter Bedingungen gearbeitet, 
welche die Aiireicherung von 0 2, C, P, Schwefel oder Sauerstoffyerbb. in den SchweiB- 
nahten verhiiten, z. B. indem Lotstabe gebraucht werden, welche reduzierendo Be- 
standteile, wie Al, Si, Mn o. dgl., enthalten. (F. PP. 679 482 u. 679 483 vom 29/7.
1929, ausg. 14/4. 1930. D . Prior. 30/7. 1928.) K u h l in g .

Soudure Autogene Franęaise, Frankreich, Autogenes Schweipen von Nickel und
Nickellegierungen. Die gegebenenfalls auch elektr. zu verschweiBenden Gegenstande 
werden m it einem Uberzug versehen, welcher neben einem Bindemittel, wio Wasserglas, 
MnOo oder M n02-bildendo Stoffe enthalt. (F . P . 679 359 vom 11/12. 1928, ausg. 11/4.
1930.) K u h l in g . 

Jean Franęois Lenssens, Frankreich, Ldlmiłtel fu r Aluminium und Aluminium-
legierungen, bestehend aus ZnCl2, SnCl2, N a2B 40-, N H 4C1 u. NaCl. Die Lotstelle wird 
mit dieser Miscliung eingestaubtn. das Metali zum Schmelzen erhitzt. (F. P. 679 814 
vom 2 1 / 12 . 1928, ausg. 17/4. 1930.) K u h l i n g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Lotstabe. Hohe Festigkeit der beim 
SchweiBen von Eisen- u. Stahllegierungen entstehenden Nalite wird erzielt boi Ver- 
wendung von Lótstaben (z. B. Elektroden fiir LichtbogenschweiBung), welche wenigstens
0,4% Cu enthalten. Sollen Cu entlialtcnde Legierungen geschweifit werden, so miissen 
die Lotstabe etwas mehr Cu enthalten, ais die Legierungen. (F. P. 679 536 vom 30/7.
1929, ausg. 14/4. 1930. D . Prior. 1/8. 1928.) K u h l i n g .

Karl B. Thews, Drexel Hill, iibert. von: Joseph S. Carlitz, Philadelphia
V. St. A ., Metallbeizfliissigkeiten. Um den Angriff nichtoxydierter Metallteile durch 
die aus vcrd., nichtoxydierenden Sauren bestchenden Bcizfll. zu verzógern oder zu 
verhindern, werden diesen D eriw . von Scleno- oder Telluroharnstoffen bzw. Verbb. 
der allgemeinen Formel N R -~C (X ll')—N R 2 zugesetzt, in welcher X  Schwefel, Se oder 
Te, R H 2, ein Alkyl oder ein Aryl, u. R' ein Alkyl, Aryl oder eine Acylgruppo bedeuten. 
Zu den Verbb. der durch die angegobene Formel gek. Art gehórt z. B. ?/;-Benzylthio- 
harnstoff. (A. PP. 1759  634 u. 1759 635 vom 7/12. 1929, ausg. 20/5. 1930.) K ii.

,,Herold" Akt.-Ges., Hamburg, Vcrfahren zum Uberziehen von Eisenrohren mit 
LacJcschichten, dad. gek., daB man die Metallobcrfliiehe zunachst m it einer Schicht aus 
Sorelzement iiberzieht u. nach dessen Erstarrung den Lack aufbringt. (D. R. P.
497 602 KI. 75c vom 29/12. 1927, ausg. 12/5. 1930.) E n g e r o f f .

Continentale Parker, Frankreich, Belage auf Eisen oder Zink. Dio zu iiber- 
ziehenden Metalle werden kurze Zeit in Lsgg. getaucht, welcho gróBere Mengen des 
sauren Phosphats eines Metalles von gleieher oder groBerer Basizitat u. geringero Mengen 
eines Metalles von geringerer Basizitat enthalten, ais das Tragermetall. Ais Metali 
der ersteren Art dient Fe, Zn oder Mn, ais Metali der letzteren Art Cu. Das zu iiber- 
ziehende Metali braucht nicht vom R ost befreit zu werden. Die Belage schutzen die 
Tragermetalle vor rostbildenden Einww. u. dienen ais Grundlagen fiir Emaillen, An- 
striche u. dgl. (F. P. 680 946 vom 29/8. 1929, ausg. 7/5. 1930. A. Prior. 10/1.
1929.) K u h l in g .

Hugo Bansen, Warmewertigkeit, Warmo und GasfluB, die physikalisclien Grundlagen 
metallurgischer Verfahren. Dusseldorf: Verlag Stahleisen 1930. (61 S.) 4°. Lw. M. 10.— . 

Junius D. Edwards and others, The aluminium industry. 2 y. New York: Mc Graw-Hill
1930. (358 S.; 870 S.) 8°. $ 12.— .

IX. Organische Praparate.
C. F. H. Allen, Neue Fortschrilte in der technischen organischen Chemie. (Canadian 

Chem. Metallurgy 14. 102— 03. April 1930. Montreal, Mc Gili Univ.) P o e t s c h .
Julius Schwyzer, Die Fabrikation von Diathylbarbitursiiure (Didthylmalonyl- 

hamstoff). Die techn. Darst. von Diuthylburbilursaure u. der dazu benotigten Prodd.
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Malonester, Mono- u. Diathylmalonester u. Harnstoff wird beschrieben. (Pharmaz. 
Z tg. 75. 337—40. 12/3. 1930. Zurich.) H e r t e r .

Franz Fischer, Miilheim-Ruh r, Herstellung von hóheren Koliknwasserstoffen aus 
Methan. Zur Horst. von C2Hi  u. B zl. wird CHi  oder ein CH4 enthaltendes Gas in einem 
Ofen erhitzt, der nach dem Regene rativsystem arbeitet, indem er abwechselnd dureh 
h. Verbrennungsgase h. u. darauf durch Einleiten von CH4 k. geblasen wird. Die Zeit, 
in der das CH4 der h. Zone ausgesetzt wird, ist so bemessen u. das Materiał zur Aus- 
kleidung des Ofens u. die Fiillkórper so gewahlt, daB die Bldg. von freiem C moglichst 
yermieden wird. Ais katalyt. wirkende Fiillkórper dienen S i0 2-haltige Steine, akt. 
SiO„ u. dgl. in Abwesenheit von freiem Fe, N i oder Co. (E. P. 319 340 vom 15/12. 1928, 
ausg. 13/11. 1929. D . Prior. 22/9. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Eisenhut, 
Heidelberg, und Albert Auerhahn, Mannheim), Herstellung von Acełaldehyd aus 
Acetylen oder acetylenhaltigen Gasgemisehen. (D. R. P. 489 283 KI. 12o vom 19/8.
1927, ausg. 17/1. 1930. —  C. 1930. I. 129 [E. P. 312 716].) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Herstellung sauerstoffhaltiger organischer Ver- 
bindungen durch Einw. von CO auf aliphat. oder hydroaromat. KW-stoffe unter Druck 
in  Ggw. von Kondensationsmitteln, wie A1C13, AlBr3, BF3, ZnCl2 u. dgl. —  In 5 Teile 
n-Pentan  u. 2 Teile A1C13 wird nach Verdriingen der Luft unter Riihren bei ca. 60° 
u. 120— 150 at CO bis zum Auflioren der Absorption eingeleitet, die schwere untere 
Schicht mit Eis zers., mit HCl angesauert u. mit Dampf dest. Durch Ausziehen des 
Oles mit NaOH wird eine Carbonsaure C6H 120 2 vom Kp. 190— 191° erhalten (Chlorid, 
Kp. 140°, Amid, F . ca. 79°, Kp. 231— 232°). Der nicht alkalil. Teil liefert bei frak- 
tionierter Dest. Athylisopropylketon (Kp. 114— 116°, farblose Fl. von ath. Geruch)
u. eine Hauptfraktion vom Kp. 116— 120°, bestehend aus hoheren Ketonen. Ahnlicłie 
Prodd. werden erhalten aus: Butan, Hexan, Heptan, PAe., Lg., Petroleum, Vaselin, 
Paraffin u. dgl. Cyclohezan liefert ein angenehm riechendes, leicht gefarbtes Ol vom  
K p .12 100— 150°. An Stelle von Cyclohexan konnen Hexahydrotoluol, Hexahydroxylole, 
hydroaromat. KW-stoffe aus Mineralólen, Prodd.- der Kohleverflussigung u. dgl. yer- 
wendet werden. Durch Einw. von CO auf n-Butylćhlorid u. A1C13 bei 50° u. 120 at 
wird ein ranzig riechendes Ol erhalten, bestehend hauptsachlich aus einer Saure ChH1(i0 2 
neben hoheren Homologen u. Ketonen. Ebenso wird aus Athylchlorid Propionsaure 
gebildet. Durch 4-std. Erhitzen der Mol-Verb. aus Dimełhylather u. BFZ vom Kp. 121° 
m it CO unter 150 at auf 180° entsteht Essigsaure, in gleiclier Weise aus Diathylather 
Propionsaure. (F. P. 671 241 vom 23/10. 1928, ausg. 10/12. 1929. D. Priorr. 5/11., 
30/11. 1927, 13/1. u. 29/5. 1928.) ' H o p p e .

Soc. an. des D istilleries des Deux-Sevres, Melle, Frankreich, Verfahren zum  
ununterbrochenen Entwdssem von waprigen Losungen fluclitiger Fettsauren durch Dest. 
mit in W. wenig oder unl. Fil., die mit W. binare Gemische mit Siedepunktsminimum 
bilden, dad. gek., daB man die Entwasserung in zwei Stufen durchfuhrt, u. zwar 
derart, daB man in der ersten Stufe eine Entziehungsfl. anwendet, welche einen ver- 
haltnismaBig liohen Kp. besitzt u. ein binares, azeotropes, an W. reiches Gemisch 
bildet, wiihrend man in der zweiten Stufe eine Entziehungsfl. von yerhiiltnismaBig 
tiefem Kp. anwendet, die leicht von der vollkommen entwasserten Siiure getrennt 
werden kann. Falls in der Lsg. Yerunreinigungen von hoherem Kp. ais die zu ent- 
wassernde Siiure vorhanden sind, wird letztere wahrend der zweiten Dest.-Phase 
einige Boden iiber dem Unterteil der zweiten Kolonne abgetrennt, wobei man eine 
an Verunreinigungen iirmere Siiure erhalt, wahrend sich die Verunreinigungen im 
unteren Teil der Kolonne ansammeln. Falls die Verunreinigungen einen niederen 
Kp. ais die Siiure besitzen, werden diese durch eine zusatzliche Dest. in bekannter 
Weise abgetrennt. —  Z. B. bildet Butylacetat (Kp. 125°) ais Entziehungskórper mit 
mit wasserhaltiger Essigsaure ein azeotrop. Gemisch yom Kp. 89°, mit einem W.-Geh, 
yon etwa 25°/„. Bzl. bildet mit wss. Essigsaure ein binares azeotrop. Gemenge vom  
Kp. 68° m it nur 6% W. Im Beispiel 1 wird aus einer 10%ig. Essigsaure mittels 
Xylol zuniichst eine 80%ig. Essigsaure u. dann mittels Bzl. die wasserfreie Saure 
gewonnen. In einem anderen Beispiel wird 10%ig. Ameisensaure zunachst mit Butyl- 
formiat in der ersten Kolonne u. dann mit einer Bzn.-Fraktion vom Kp. 75—80° in 
der zweiten Kolonne entwiissert oder eine 10%ig- Acrylsaure zunachst mit Solvent- 
naphtha (Kp. 125— 130°) u. dann mit Butylchlorid entwassert oder eine 10°/oig.
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Propionsiiure mit Butylpropionat u. daim mit Atliylpropionat dest. (Oe. P. 117474  
vom 24/2. 1925, ausg. 25/4. 1930.) M . F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm  Michael 
und W alther Haag, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von a-Oxysauren aus ihren 
Nilrilen. (D. R. P. 499 523 KI. 12 o vom 25/8. 1927, ausg. 7/6. 1930. —  C. 1929.
I. 2584 [E. P. 300 040].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Aminen. 
Hierzu vgl. E. P. 304 000; C. 1929. I. 2236. Nachzutragen ist, daB durch Einw. yon
H , auf Iminoacetessigsaureathylester, CH2-C(NH)-CH2'C 0 2C2H6, unter Zusatz von 
N iS 0 4 u. Ni-Katalysator in wss. Lsg. bei 80— 100° fi-Aminobuttersaure erhalten wird. 
(D. R. P. 496 980 KI. 12q vom 7/12. 1927, ausg. 7/5. 1930.) A l t p e t e r .

Kamesuke Oka und Osaka Kogyo Kabushikigaisha (Osaka Industry Co., 
Ltd.), Japan, Entfemung von Eisen oder anderen SchwermetaUen aus glutaminsaurem 
Natrium  durch Einw. von N a2S auf die sd. wss. Lsg. des Na-Salzes, bis eine Probe des 
Filtrats auf Zusatz yon Tannin keine schwarze Farbung mehr annimmt. Die Lsg. 
wird vom FeS abfiltriert u. eingeengt, wobei weiBes Glutaminat anfallt. Es gelingt so, 
das mit Alkalien, wie N a2C 03, NaOH, N H 3, oder Na-Phosphat nicht fiillbare Fe vóllig 
zu entfernen (hierzu vgl. auch das Teilreferat nach E . P. 290 657; C. 1930. I. 2007). 
(F. P. 680 317 vom 14/8. 1929, ausg. 2 8 /4 .1 9 3 0 .) A l t p e t e r .

Otto St&lhane, Schweden, Herstellung von Cyaniden. Die Herst. erfolgt innerhalb 
ziemlich enger Metallrohren, welche yon weiteren Metallrohren umgeben sind. Diese 
Rohren sind an der gleichen Seite m it den Polen eines Wechselstromes verbunden. 
An der Zuleitungsseito des Stromes sind die Metallrohren yoneinander isohert, an der 
anderen Seite leitend yerbunden. D ie Metallrohren bestehen zweckmaBig aus Legie- 
rungen von N i u. Cr bzw. N i, Cr u. Fe, vorzugsweise aus der unter dem Namen 
„Nichroterm“ (NCT) bekannten Legierung. (F. PP. 681 319 u. 681 320 vom 4/9. 1929, 
ausg. 13/5. 1930. Schwed. Prior. 5/9. 1928.) K u h l i n g .

E. Johnson, Odda, Umwandlung von Alkali- oder Erdalkalicyanamid in  Harnstoff 
oder solchen enthaltende Produkte unter Oewinnung von Tonerde bzw. Aluminiumsalzen. 
Mit Sauren erhaltene AufschluBprodd. von Al-haltigen Mineralien oder Rohstoffen 
werden mit den wss. Lsgg. der Cyanamide ausgelaugt. D ie gewronnene Lsg. wird nach 
dem Filtrieren mit K ,S 0 4 oder (NH4)2S 0 4 behandelt, wobei Alaun entsteht, der auf 
A120 3 yerarbeitet werden kann. Die restliche Harnstoff lsg. wird krystallisiert. (N. P. 
44 060 yom 13/3. 1925, ausg. 27/12. 1927.) D r e w s .

I, G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., Alfred Fehrle, Soden, Taunus, und Walter Herrmann, Frank
furt a. M. - Hochst), Herstellung von N-nionoacylierten Diaminoarsenobenzolen, dad. 
gek., daB man Diaminoarsenobenzole mit der fiir die Acylierung einer NH»-Gruppe 
ausreiehenden Menge eines Acylierungsmittels behandelt. — Z. B . wird 3,3'-biamino- 
4,4'-dioxyarsenobenzoldihydrochlorid (I) mit NaOH in das Phenolat ubergefiihrt u. 
unter Riihren Essigsaureanhydrid zugetropft. Hierauf kuhlt man auf 10°, fallt mit 
Eg. u. trocknet die N-Monoaeetylverb. im Vakuum; blaBgelbes, in verd. NaOH u. verd. 
HCl 11. Pulver. —  In gleicher Weise liiBt sich aus I die N-Monobenzoylverb. herstellen. 
(D. R. P. 498 051 KI. 12q v 0m 2/11. 1928, ausg. 21/5. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., und Walter Herrmann, Frankfurt a. M. - Hochst), Herstellung 
von Semicarbazid- und Hydrazidarsinsauren der aromatischen Reihe und dereń Sub- 
stitutionsprodukten, dad. gek., daB man Urethan- oder Carbonsaureesterarsinsauren 
der aromat. Reihe m it Hydrazin umsetzt. —  Z. B. wird p-Carbathoxyaminobenzol- 
arsinsaure (Arsinsdurephenylurethan) unter Kiihlung in Hydrazinhydrat (I) eingeriihrt 

■mit PD w n  u. die M, 5 Stdn. auf Dampf erhitzt. Nach dem Erkalten
1 wird mit W. verd. u. mit HCl gefallt. Die erhaltene Semi-

carbazidbenzol-p-arsinsaure (nebenst. Zus.) reduziert ammo- 
niakal. A gN 03-Lsg. sowie FEHLlNGsche Lsg. schon in der 

' v ' 7 \  t T Kalte, gibt m it Aldehyden Kondensationsprodd. u. bildet
A8UsUs mit H N 0 2 ein Azid der Zus. AsO3H 2-C0H 4-N H -CO -N 3.

In gleicher Weise laBt sich 3-Carbaihoxyamino-4-oxybenzolarsinsaure mit I  umsetzen, 
ferner auch Carbdthoxybenzol-l-arsinsaure (p-Benzarsinsauredthylester) sowie Phenyl- 
glycinester-p-arsinsaure. Im letzteren Falle entsteht die Verb. A s0 3H 2 • C6H 4 • N H • 
CH2-CONH-NH2. (D. R. P. 497 807 KI. 12q yom 4/2. 1927, ausg. 14/5. 1930.) A l t p .

‘ X IL 2. 40
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Erdalkali- 
salzen organischer Arsenverbindungen. 3-oj-Sulfomethylamino-3'-amino-4,41-dioxyarseno- 
benzol wird in wss. Suspension unter gelindem Erwarmen u. Durchleiten yon N , mit 
CaC03 umgesetzt, die Lsg. filtriert u. mit A. gefallt. Braungelblicher N d., 11. in W. —  
In gleichcr Weise laCt sich 3,3'-o),o)'-Disulfomethylarnino-4,4’-dioxyarseiiobcnzol in 
das Ca-Salz vorwandeln, braungelbliches Pulver, 11. in W.; die wss. Lsg. ist lange Zeit 
haltbar. Das entsprechende Sr-Salz besitzt die gleielien Eigg. (F. P. 681 327 vom  
4/9. 1929,- ausg. 13/5.1929. D. Prior. 5 /9 .1928.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: Walter 
Ohse, Dresden), Herstellung von arcymatisclien Mercaptanen aus den entsprechenden 
Halogenverbb., dad. gek., daB man diese mit H ,S  auf liohe Tempp., bei Ggw. oder 
Abwesenheit von Kontaktmitteln, erhitzt. —  Dio Umsetzung erfolgt nach der Gleichung: 
Aryl-Cl +  H 2S =  A ryl-SH  +  HC1. Man leitet z. B. dio Dampfe von p-Chlortoluol 
zusammen mit H 2S (in geringem tlberschuB) durch ein auf ca. 700° erhitztes u. mit 
durch Th-Oxyd uberzogenom gekorntem Bimsstein, bzw. mit Oxyden oder Carbonaten 
des Mg oder der Erdalkalien oder mit hitze- u. H 2S-bestandigen Chloriden gefiilltes 
Rohr. Durch Kondensation der austretendcn Gase erhalt man in einer Ausbeute von 
82% p-Mercaptotoluol, Kp. 194°, F ., nach der Reinigung mit Wasserdampf, 43°. —  
Aus einem Oemisch von o- u. p-Chlortoluol laBt sich analog ein bei 15° fl. bleibendes 
Gemisch von o- u. p-Mercapk>toluol gewinnen. Chlorbenzol gibt in guter Ausbeute Mer- 
captobenzol. Statt Halogenbenzolen lassen sich auch Halogennaphthaline verwenden. 
( D . R .  P.  4 9 7 5 7 0  KI. 12  q vom 6/1. 1928, ausg. 8/5. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Sulfonsduren 
N-acetoacetylierter Aminę. Hierzu vgl. E. P. 307531; C. 1929. I. 3149. Nachzutragen 
ist folgendes: Aus l-Acetoacetaniino-4-methoxybenzol wird durch Eintragen in 10 bis 
20%'g- Oleum bei 0— 10° u. Stehenlassen wahrend einiger Stdn. ein in W. sil., in A.
11. Prod. erhalten, welches mit Benzoldiazoniumchlorid einen gelben Farbstoff liefert. 
(Sehwz. P P . 136 250, 136 251 vom 30/11. 1927, ausg. 2/1. 1930. D. Prior. 16/12. 1926. 
Zuss. zu Schwz. P. 134364; C. 1930. I. 4272.) A l t p e t e r .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf-Oberkassel (Erfinder: 
Karl Schóllkopf, Dusseldorf-Oberkassel, und Arthur Serini, Dusseldorf), Ver- 
fahren zur Darstellung von inakttiem. MentJiol. (D. R. P. 496 323 KI. 12o yom 16/12.
1926, ausg. 22/4. 1930. —  C. 1929. I. 300 [F. Zus.-P. 33 127].) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kondensations- 
produkten von mehrkernigen Kohlenwasserstoffen. Feste aromat. KW-stoffe mit wenigstens
3 Kernen, ihre Homologen u. Halogenderiw . werden mit Olefinen in Ggw. yon Metall- 
halogeniden ais Katalysatoren kondensiert, z. B. mit FeCl3, AlCl3, A lB r3, BF3 oder 
Olefin-Al-Halogenid-Doppelverbb. Losungsmm., die an der Rk. nicht teilnehmen, wie 
Bzn., Petrolitther, Paraffinól u. hydrierte aromat. KW-stoffe, wie Hexahydrobzl., 
Hexahydrotoluol, Dekahydronaphthalin u. gasform. Halogenwasserstoffsauren kónnen 
dabei zugegen sein. Die Homologen des C2H4, wie Propylen, Butylen, Hexylen, Cyclo- 
hexeii reagieren leichter ais dieses. Auch kann man Olefine enthaltende Gasgemisehe 
wie Ólgas, Crackgas u. dgl. yerwenden. Die erhaltenen Prodd. sind sehr viscose Ole 
oder harzartige Kćirpcr. In 11 Beispielen wird die Umsetzung von Naphthalin mit C2Hi  
in Ggw. von AlBr3 u. Dekahydronaphthalin, von Propylen mit Naphthalin in Ggw. 
yon A1C13 u. Dekahydrotoluol, von fi-Butylen mit Naphthalin in Ggw. yon A1C13 u. Hexa- 
hydrobenzol, von Propylen  mit Tetrahydronaphthalin in Ggw. von FeCl3 u. Petroldther, 
von C.,Ht  mit a - Ch lornaph tha l in mit A1C13 u. Dekahydronaphthalin, von Naphthalin 
mit einem O/e/wigemisch, A1C13 u. Dekahydronaphthalin, yon Acenaphthen mit C,1Hi 
in Ggw. von A1C13 u. Dekahydronaphthalin, voil Phenanthren mit Propylen  in Ggw. 
yon A1C13 u. Dekahydronaphthalin, von Anthracen mit C2Ht  in Ggw. yon A1C13 u. Deka
hydronaphthalin, yon 43%ig- Rohanthracen m it Propylen  in Ggw. von A1C13 u. 
Dekahydronaphthalin u. yon -dntóracełiruckstanden mit Propylen  in Ggw. yon A1C13
u. Dekahydronaphthalin beschrieben. Es wird mit oder ohne (Jberdruck gearbeitet. 
(E. P. 326 500 vom 1 1 / 1 2 . 1928, ausg. 10/4. 1930. F. P. 665 262 vom 29/11. 1928, 
ausg. 17/9. 1929. D . Prior. 1/12. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Giinther, 
Ludwigshafen a. Rh. und Adolf Cantzler, Mannheim), Darstellung von hóher mole- 
kularen Sulfonsduren, 1. dad. gek., daB man in weiterer Ausbildung des D. R. P . 455 588 
die dort genannten substituierten Sulfonsauren zusammen mit anders oder nicht sub- 
stituierten Sulfonsauren oder aromat. KW-stoffe, die siimtlich oder zum Teil oder nicht
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durch KW-stoffreste mit mindestens 2 C-Atomen substituiert sind u. zum Teil Sulfon- 
siiuregruppen enthalten kónnen, mittels Aldeliyden kondensiert, in die Kondensations- 
prodd., falls die angewandten KW-stoffe nicht durch KW-stoffreste mit mindestens
2 C-Atomen substituiert sind, solche KW-stoffreste einfiihrt u. die Prodd. gegebenen
falls sulfoniert. — 2. dad. gek., daB man sulfonsiiuregruppenfreie, aromat. Verbb., die 
samtlich oder zum Teil durch KW-stoffreste mit mindestens zwei C-Atomen sub
stituiert sind, mit Aldehydsulfonsauren kondensiert oder sulfonsauregruppenfreie 
aromat. Verbb., die nicht durch KW-stoffreste mit mindestens 2 C-Atomen substituiert 
sind, mit Aldehydsulfonsauren kondensiert u. naehtraglich KW-stoffreste mit mindestens
2 C-Atomen einfiihrt. — Ais Aldehyde kommen CH20 , CH3CHO, C0H5CHO, Benz- 
aldehydsulfonsiiuren oder aldeliydabspaltende Mittel, wie Methylal, Paraformaldeliyd, 
Polyoxymethylene, Paraldehyd, Acetale, in Pragę. Die Prodd. lassen sich auBer ais 
Netz-, Reinigungs- oder Emulgierungsmittel auch zur Carbonisation, Fettspaltung in 
der sauren Walkę, sowie zur Herst. wss. Pasten von KW-stoffen, Wachsen, Olen oder 
Bohrólen, verwenden. Z. B. wird Naphthalin zusammen mit H ,S 0 4 60° B5. zu saurem 
Butylschwefelsaureester gegeben. Man erhitzt nach einiger Zeit das Gemisch langsam 
auf 50° u. riihrt bei dieser Temp. die M. einige Stdn. gut durch. Nach dem Erkalten 
bilden sich 2 Schichten. Nach Entfemung der unteren Schicht gibt man zur oberen 
eine aus CU)1IH u. H 2S 0 4 60° B5. hergestellte Naphthalinsulfmsaure u. dann bei ca. 50° 
30°/oig. CH20-Lsg. Das Gemisch wird bei 50— 60° bis zum Verschwinden des CJrLO 
gut geriihrt. Nach dem Erkalten hat sich die M. wieder in 2 Schichten getrennt, von 
denen die unterc entfernt wird. Die obere, das Kondensationsprod. enthaltende Schicht 
kann in ublicher Weise mit Alkalien neutralisiert werden; man erhalt so die Alkalisalze 
der neuen Sulfonsćiure in fester Form. —  Butylierte Naphthalinsulfonsaure wird mit 
propylierter Naphthalinsulfonsaure u. H 2S 0 4 66° Bś. vermischt. In diese Misehung 
liiBt man bei 50— 60° 30%ig. CH„0-Lsg. einlaufen u. riilirt ca. 8 Stdn. bei 80— 100°. 
Nach dieser Zeit ist der CH20  nahezu yollstandig verbraucht. Nach Abstellen des 
Ruhrwerks erhalt man 2 Schichten. Das in der oberen Schicht enthaltende Rk.-Prod. 
laBt sich gegebenenfalls nach Uberfuhrung in das Na-Salz, ais Netz-, Reinigungs- u. 
Emulgierungsmittel verwenden (hierzu vgl. auch das Teilref. nach F. P. 624 843; C. 1928.
I. 850). (D. R. P. 497 627 KI. 12 o vom '22 /ll. 1925, ausg. 13/5. 1930. Zus. zu D. R. P.
455588 C. 1928. I. 1714.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von ar-Tetra- 
hydronaphthohn, dereń Estern und Athern. Zu dem Ref. nach F . P. 664 408; C. 1929.
II . 3069 ist folgendes nachzutragen: Das ar-Tetrahydro-a-naphthol schm. boi 68°, 
wahrend der F. 73— 75° dem ar-Tetrahydro-a.-acetoxynaphtlialin zukommt. —  Durch 
katalyt. Hydrierung des 2-Acetoxynaphthalin-3-carbonsauremethylesters erhalt man den 
ar-2-Acek>xytetrahydronaphthalin-3-carbonsduremethylestcr, aus Bzl., verd. CH3OH oder 
verd. CH3C 02H glanzende Nadeln, F. ca. 94°, Kp.s ca. 193°; liefert durch Verseifung 
die ar-2-Oxytetrahydronaphthalin-3-carbonsdure, F. ca. 176°. —  Das durch Hydrierung 
von a-Naplithylcarbonat erhaltliche ar-Tetrahydro-a-mphthylcarbonat, aus Bzn. +  
CH3OH farblose mkr. Prismen, schm. bei 114°, beim Verseifen in ar,l-Oxytetrahydro- 
naphthalin iibergehend. —  ar-Tetrahydro-fl-naphthylcarb nat aus Bzn., CH3OH oder 
Eg. kleine Blattchen, F. ca. 106°. —  Hydriert man das l-Methyl-2-acetoxynaphthalin,
F. 66°, so geht es in das ar-l-Methyl-2-aeetoxytetrahydromphihalin, K p .9 ca. 156°, 
iiber. — ar-a.-Benzoyloxytetrahydronaphthalin aus Bzn. oder CH3OH kleine glanzende 
Tafelehen, F. ca. 46°. —  Auch die Ather von Naphthalin oder dereń Kemsubstitutions- 
prodd. lassen sich durch Einw. von H 2 in Ggw. eines Metallkatalysators, bei Ggw. 
oder, Abwesenheit eines Losungsm. in die entsprechcnden ar-Tetrahydroverbb. ttbcr- 
fiihren. Z. B. wird in einem Riihrwerkautoklaven a-Methoxynaphthalin in Ggw. von 
Tetrahydronaphthalin u. einem Katalysator aus reduziertem N i erhitzt. Bei ca. 50° 
beginnt unter einem Druck von 50 at die Absorption des H 2, die erst gegen Endo der 
Rk. abnimmt. Nach Entfemung des Katalysators wird im Vakuum dest. Unter 7 mm 
Druck geht unterhalb 100° das Tetrahydronaphthalin uber, dann dest. konstant bei 
113° das ar-l-Methoxyteirahydrcmaphthalin, helles, leicht bewegliches, angenehm aromat', 
riechendes Ol. —  In ahnlicher Weise erhalt man aus: <x-Athoxynaphthalin das ar-l-Ath- 
oxytetrahydronaphthalin, helles Ol, K p .9 122°, —  aus: fi-Methoxyiiaphthalin das ar-2- 
Methoxynaphthalin, Ol, K p .9 118°, —  aus: {i-Athoxyna.phthalin das ar-2-Athoxytetra- 
hydronaphthalin, leicht bewegliches Ol mit angenehmem Fruchtgerucli, K p.B 123°, 
ident. mit dom durch Einw. von Diathylsulfat auf ar-2-OxytetrahydronaphtJuxlin er- 
hiiltlichen Prod., — aus: f)-n-Propyloxynaphlhulin das ar-2-n-Propyloxytetrahydro-

40*
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naphtlialin, lielles, angenehm riechendes Ol, K p .10 140°, —  aus: fi-Isopropyloxy- 
naphtlialin das ar-2-Isopropyloxytetrahydronaphthalin, farbioses, aromat, riechendes Ol, 
K p .9 135— 136°, —  aus: f)-Isol>utyloxynaphthalin das ar-2-Isobutyloxytetrahydronaph- 
tlialin, helles, schwach aromat, riechendes Ol, K p .I2 146— 148°, —  aus: l,4-Dim ethoxy- 
naphthalin das ar-l,d-Dimethoxytetrahydronaphthalin, helles, leicht bewegliches Ol, 
Ivp.5 138— 140°, —  sowie aus: l-Acetamino-2-at)ioxynaphthalin das ar-l-Acetamino-2- 
athoxyietrahydronaphthalin, aus Bzl. farblose Nadeln, F. 149°; gibt bei der Verseifung 
m it sd. butylalkoh. HCl das ar-l-Amino-2-dthoxytetrahydrcmaphthalin, aus Bzl. oder 
CH3OH Krystalle, F. 54— 55°. Die Ather u. Ester der ar-Tetrahydronaphthole finden 
ais Zwischenprodd. fiir die Herst. von Farbstoffen, therapeut. wirkenden u. Riech- 
stoffen Verwendung. (E. P. 326762 yom 16/11. 1928, ausg. 17/4. 1930. F. P. 36191  
vóm 5/12. 1928, ausg. 22/4. 1930. D . Prior. 6/12. 1927. Zus. zu F. P. 664408; C. 1929.
II. 3069.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdhmg von sauerstoff- 
lialiigen hydrierłen Naphtlialinderivaten. Tetrahydronaphthalin (I) u. dessen Der i w .  
werden in fl. Phase mit O-haltigen Gasen bei erholiter Temp. in Ggw. von Katalysatoren 
behandelt. Ais Katalysatoren sind geeignet Oxyde oder Hydroxyde von Schwer- 
metallen. Die Oxydation erfolgt am C-Atom der a-Stellung des Bzl.-Kerns. —  Z. B. 
wird I mit CuO yermiseht u. bei 80— 90° Luft durchgeleitet, wobei ein Gemisch von 
a -Keto- u. ct-Oxytelrahydronaphtiialin neben Dihydronaphthalin entsteht. —  Aus ar- 
Athylłetrahydronaphthalin (erhalten dureh Einw. von C2H ;, auf I  in Ggw. eines Metall- 
lialogenids) wird neben der Ketoverb. ein sek. Alkohol erhalten. —  Ferner laBt sich 
ar-Clilortetrahydronaphthalin zur entsprechenden a.-Keto- u. a -Oxyverb. oxydieren; 
das Gemisch ist ein gutes Losungsm. fur Nitrocellulose. —  Die Oxydation kann auch 
in  Ggw. eines Losungsm. wie Chlorbzl. erfolgen. (E. P. 318 550 vom 3/9. 1929, Auszug 
veroff. 30/10. 1929. Prior. 5/9. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung organischer Basen. (D. R. P. 495 337 KI. 12p 
yom 3/9. 1927, ausg. 4/4. 1930. Zus. zu D. R. P. 479351; C. 1930. I. 1366. —  C. 1929.
II . 798 [F. P. 646711].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., und Alfred Fehrle, Soden), Darstellung leicht loslicher Salze von 
N-substituierten Benzimidazolonarsinsduren, dad. gek., daB man diese Sauren mit 
N H 3, bas. Alkoholen oder Alkylaminen umsetzt. —  Es lassen sieh z. B. herstellen: 
Salze der 3,4-Benz-(4-N-methyl)-imidazolonarsinsaure bzw. der entsprechenden N-Athyl- 
verb. (ygl. D . R. P. 446 545; C. 1927. II . 1080) mit Aminoathanol, Piperidin, Diathyl- 
aminoathanol, Didtliylamin, N H Z. Die Salze sind in W. sil. u. zeichnen sich vor den 
schwerer lóslichen Alkalisalzen dureh bessere Vertraglichkeit aus. (D. R. P. 497 909 
KI. 12p vom 15/11. 1927, ausg. 15/5. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Benzothiazol- 
derivaten, dad. gek., daB man in 2-Aminophenylbenzothiazolen die Aminogruppe in 
einen heterocycl. Rest umwandclt, der eine dureh austauschbares Halogen ersetzbare 
OH-Gruppe enthalt. —  Z. B. erhitzt man Dehydrothiotoluidin (I) mit Acetessigester 
10 Stdn. am W.-Bad, extrahiert die M. hierauf mit Bzl. u. behandelt den Rtickstand 
der Bzl.-Lsg. mit wenig Aceton, saugt ab u. wascht mit A. nach. Die so erhalteno 
Verb. sclim. bei 123°. Dureh Erhitzen in a-Chlornaphthalin auf 230—240° erhalt

man hieraus das 2-(2'-Methyl-4'-oxy- 
chinolyl)-6-methylbenzothiazol (nebenst. 
Zus.), F. iiber 300°, 1. in iiberschiissiger 
konz. HCl m it gelber Farbę, in alkoh. 
AlkaU mit grunlicher Fluorescenz, unl. 
in  wss. Alkali. Dureh Einw. von sd. 
POCI3 entsteht imter Ersatz des OH 
gegen Cl eine Verb., F . 196— 197°, Kry- 

stalle aus A.-Chlf. —  Erhitzt man o-Chlorbenzoesdure in  Amylalkohol mit K ,C 03 
einige Zeit zum Sieden, fiigt hierauf I u. Cu-Pulver hinzu u. kocht 24 Stdn., so erhalt 
man Methylbenzothiazoldiphenylaminearbonsaure, Krystalle aus E g., F. 255° (Zers.), 
welche dureh Erhitzen mit konz. H 2S 0 4 in 2-(9'-Oxyacridyl-2')-6-methylbenzothiazol 
tibergeht, gelbes Pulver, in Losungsmm. unl., 1. in alkoh. NaOH m it gelbgriiner Fluores
cenz; die entsprechende, dureh Kochen mit POCl3 erhaltene ms-Cl-Verb. schm. bei 
247°. — In gleicher Weise laBt sich aus 2-Chlor-4-nitróbenzol-l-carbonsaure u. I  iiber
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die Mełhylbenzotjiiazolnitrodiphenylamincarbcmsaure (Krystalle aus Eg., E. 281°) das
2-{6'-Nitro-9'-oxyacridyl-2')-6-mełhylbenzothiazol erhalten; rotes Pulver, 1. in alkoh. 
NaOH mit rot-griinlicher Eluorescenz. (F. P. 680 384 vom 16/8. 1929, ausg. 29/4.
1930. D . Prior. 17/9. 1928.) A l t p e t e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, V. St. A ., Hersłellung von 
schwefel- und stickstoffhaltigen Kondensationsprodukten. Hierzu ygl. E . P. 276 435;

H

C. 1929. I. 454. Nachzutragen ist folgendes: Fiir die Verbb. aus gleiehen Moll. Al
dehyd, Amin u. CS2 ist die Zus. I  anzunehmen; ein Prod. aus 2 Moll. Butyrdldehyd,
2 Moll. Amirwathanol u. 1 Mol. CS2 entspricht der Formel II u. -wird ais Didthylol- 
butylidcncarbothialdin oder (a)-Butyliden-(b)-prorpyl-(a,b)-dihydrodthyl-(al )-thionlu’xa- 
hydrothio-iafi^-diazól bezeichnet. (D. R. P. 496 979 KI. 12p vom 2/6. 1926, ausg. 
10/5. 1930. A. Prior. 3/6. 1925.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von słicksłoff- 
und schuiefelhaltigen Koiidensationsprodukten durch Uberleiten yon ungesatt. aliphat. 
KW -stoffen m it N H 3 iiber Katalysatoren aus anorgan. S-Verbb. bei 250— 600°. —  
Z. B. wird ein Gemisch aus gleiehen Teilen C2H2, N H 3 u. W.-Dampf bei 350° iiber 
stiickigen Pyrit geleitet. Das Kondensat enthalt Acełonitril, • W .-l. Pyridinbasen, 
N H 3 u. S-Verbb. in der wss. Schicht, Tliiophen (20%) u. Pyridinbasen (30%) indor Ol- 
sehicht. Dest. man die Olschicht u. setzt 5 cem der Fraktion oberhalb 200° zu 1 1 A. 
96%ig., so erfolgt bei Vordiinnung auf 40%ig. A. keine Triibung. Der bittero Geschmack 
des Denaturierungsmittels liiBt sich durch Dest. mit Mineralsaure oder durch akt. 
Kohle nicht beseitigen. —  Leitet man ein Gemisch gleicher Teile C2Hi  u. N H 3 iiber 
ein Gemisch yon akt. S i0 2 u. Pyrit in einer Menge yon 20 1/Stde. u. je 1 Katalysator, 
so erhalt man je cbm C2H , etwa 300 ccm eines Kondensates. —  Aus einem Gemisch 
gleicher Teile C2H„ u .N H 3 bei 350° iiber Pyrit, Gasmenge 12 1 je Stde. u. je 1 Katalysator, 
erhalt man ein Rk.-Gemisch m it etwa 50% Mercaptanen, CS2 u. Thiophen, 10% Thio- 
phenderiw ., 30% Pyridinbasen u. hoclimolekularen S-Verbb. Das Gemisch kann 
ais Flotationsmasse yerwendet werden. —  E in  Gemisch yon C„H„, N H 3, II2 u. CHX 
wird bei 400° iiber Gasreinigungsmasse m it 10 1/Stdo. u. je 1 Kontaktmasse geleitet. 
Man erhalt je cbm C2H 2 etwa %  1 eines Kondensats m it etwa 25% Mercaptanen, Thio
phen, 35% Picolinen u. Collidinen; der R est sind Pyridin- u. S-Verbb. unbekannter 
Zus. (E. P. 326 795 vom 17/12. 1928, ausg. 17/4. 1930.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Darstdlung 
von 2-Phenylchinólin-4-carbonsauredi(Uhylathylendiamid durch Umsetzung yon 150 Teilen 
der Saure mit 75 Teilen symm. Diathylathylendiamin im Autoklayen bei 180— 200°. 
Die Verb. ist olig, krystallisiert aus W.-haltigen Losungsmm. mit 2 Moll. Krystall- 
wasser (F. 70— 75°), das Monohydrochlorid ist farblos, das Dihydrochlorid ist gelb.

‘ert mit 2 Moll. W. u. schm. in wasserfreier Form bei 185— 186°

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Hersłellung 
von 2-Methoxychinolin-4-carbonsduredidthyldthyhndiamid. Asymm . Diiithyldthylen- 
diamin  wird mit 2-Chlorchinólin-4-carbonsdurechhrid umgesetzt u. das erhaltene Amid  
(F. 74°) mit einer methylalkoh. Lsg. von NaOH gekocht. Die erhaltene Mełhozy- 
verb. schm. bei 94°, ist in k. PAe. wl., in w. PAe. u. organ. Losungsmm. 11. (Hierzu 
ygl. E. P. 310 074; C. 1929. II . 1036.) (Schwz. P. 137 338 yom 9/11. 1927, ausg. 
1/3.1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstdlung von basischen 
Niłroderitałen des 9-Aminoacridins. Hierzu ygl. E. P. 283 510; C. 1929. II . 327. 
Nachzutragen ist folgendes: 2-Ałhoxy-6-nitro-9-chloracridin wird mit Phenol bei 
W.-Badtemp. zusammengeschmolzen u. hierauf y-Dimethylamino-p-oxypropylamin  (I) 
unter Riihren u. weiterem Erwarmen zugetropft. Hierbei entsteht 2-Athoxy-G-niłro- 
9-(y-dimethylamino-f}-oxypropylamino)-acridin, dessen Dihydrochlorid bei 258° schm., 
die freie Base schm. bei 196°. —  2-Methoxy-6-nitro-9-chloracridin (II) liefert in gleicher

I I
C3H7-6------- N —CjH4OH

b 6, \

137 337 yom 19/11. 1927, ausg. 1/3.1930.) A l t p e t e r .
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Weise mit y-Diathylamino-f3-oxypropylamin (III) eine Base vom F.. 127°, un]. in W.,
. das Dihydrochlorid ist hellrot gefarbt. — Die Base aus II u. I schm. bei 181°, Krystalle 
ans Aceton, das Hydrochlorid ist ein hellrotes Pulver. G-Nitro-9-chloraeridin liefert 
in gleicher Weise mit I eine Base vom F. 198°, Kry sta Ile aus A., das Dihydrochlorid 
ist goldgelb gefarbt. — Aus 2-chlor-4-nitrobenzol-l-carbonsaurem K  (IV) u. Veralryl- 
amin  wird in Amylalkohol in Ggw. von Naturkupfer C 3,4-Dimethoxy-5'-nilrodipJienyl- 
amin-2'-carbonsaure, daraus mit PC15 u. A1C1, nach U l l m a n n  2,3-Dimethoxy-6-nitro- 
9-chloracridin erhalten, gclbes, in A. u. Bzl. wl. Pulver, Krystallc aus Chlf., zers. sich 
bei 240°. Dieses liefert beim Erliitzen mit Phenol u. III auf 130° ein Prod., welches 
ais Dihydrochlorid bei 207— 209° sich zers., dio freie Base ist ein rotbraun gefiirbtes 
Pulver. —  IV liefert mit 2-Aminophenol-fl-diathylaminoathylalher (K p.7 152°) in 
Amylalkohol in Ggw. von Naturkupfer C 2-P-Diathylaminodthoxy-5'-nitrodipheniyl- 
amin-2'-carbonMhre, F. 213—214° (Zers.), die mit PC15 u. A1C13 iiber das 4-P-Didlhyl- 
aminodthoxy-6-nitroacridon mit PC15 in 4-p-Diąthylamino-6-nitro-9-chloracridin, F. 127 
bis 128°, umgewandelt wird. Letzteres liefert beim Erliitzen mit Phenol u. N H 4C1 
auf 120— 130° wiihrend 2 Stdn. das 4-p-Didthylaminoathoxy-G-nitro-9-aminoacridin- 
diliydrochlorid, F . 272— 273°; die freie Base ist ein dunkelrotbraunes Pulver. —  
P-(4-Nilrophenyl)-dthylchlorid wird mit (C2H5),N H  umgesetzt u. mit Fe u. Saure zu 
P-(4-Aminophenyl)-dthyldidthylamin reduziert, Zus. H 2N-C6H4-CH2-CH2N(C2H5)2, 
K p.7 143— 146°. Dieses liefert mit IV die 4'-Didthylaminodlhyl-5-nitrodiphcnylamin-
2-carbonsdure, leuchtendrote Krystallc, F. 240— 245°, die nach U l l m a n n  iii 2-p-Di- 
dthylaminodthyl-6-nitro-9-chloracridin iibergcfuhrt wird. Letzteres wird mit N H 4C1 
in Phenol auf 120— 130° wiihrend 2 Stdn. erhitzt, wobei in die 9-Stellung die NH„- 
Gruppe eingefuhrt wird. Die Yerb. bildet ein rotes Pulver, F. 227° (Zers.), das D i
hydrochlorid enthalt 2 Moll. Krystallwasser. (Schwz. PP. 137134, 137135, 137136, 
137137, 137138, 137139, 137140, 137141 vom 10/1.1928, ausg. 1/3.1930.
D. Prior. 11/1.1927. Zuss. zu Schwz. P. 134 219; C. 1930. I. 1500.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung basischer Nilro- 
dcrimle des 9-Aminoacridins durch Einw. von Aminosaureestern oder dereń Nitrilen 
auf Nitro-9-chloracridine u. anschlicflendc Umwandlung dos Rk.-Prod., gegobcnon- 
falls nach Verseifung in ein bas. Amid. — Z. B. wird 7-Athoxy-3-niiro-9-chloracridin 
m it Phenol verschmolzen u. fein gepulvcrtes Glykokoll eingetragen, worauf man 3 Stdn. 
unter Riihren am W.-Bad erhitzt. Auf Zusatz von Aceton scheidet sich das Hydro
chlorid des 7-Athoxy-3-nilroacridyl-9-glycins ab, Krystallc aus oinem Gemisch von Eg.
u. verd. HC1, F. 274— 275° (Zers.), 1. in verd. NaOH zu einer roten Lsg., unl. in verd. 
N a2C 03-Lsg. —  Wird das Hydrochlorid bei 140° getrocknet u. 20 Stdn. in Bzl. mit 
PCI- in  einer Kugelmiihle behandelt, daim Eg. zugesetzt u. woiter vermalilen, so ent- 
stoht das 7-Ałhoxy-3-nilroacridyl-9-glycylchlorid (I), gelbrotes Pulver, F. 217— 218°. 
Durch Umsctzung des Chlorids m it asymm. Didthylałhyhndiamin  in CH30 H  erhalt 
man das 7-Athoxy-3-nilroacridyl-9-glycin-fi-didthylammodthylamid, Krystalle, F. 153°, 
bildet m it alkoh. HC1 in CH3OH ein Dihydrochlorid, F. 233°, welches l l/2 Mol. Krystall- 
wasser enthalt. —  Durch Einw. von I auf y-Didthylamino- fi-oxypropylamin erhalt man 
ein Prod. vom  F. 143°, Krystalle aus Aceton u. Essigestor, dessen Dihydrochlorid, 
roteś Pulver, 11. in W. ist u. m it l 1/ .  Mol. W. krystallisiert. —  Aus dcm Hydrochlorid 
von I u. N-Didthyl-N'-7nethyMthylendiamin (dargestellt aus Diathylaminoathylchlorid (II)
u. CH3N H 2, farblose FI., Kp. 154— 156°) wird ein Prod. vom F. 120°, Krystalle ans 
wenig W. enthaltendem A., erhalten, dessen Dihydrochlorid bei 123— 124° schm. — Aus 
Bisdidthylaminoathylamin (dargestellt aus II u. N H 3, K p.2 76°, farblose FI.) u. I ent- 
steht ein Prod., dessen Hydrochlorid vom F. 229° (Zers.) 3 Moll. HC1 u. 4 Moll. Krystaill- 
wasser enthalt. — Asym m . Dimcthyldthylendiamin (dargestellt aus (CH3)„NH u. Brom- 
ułhylphłhalimid, farblose FI., Kp. 106— 107°, raucht an der Luft) laCt sich m it I zu 
einem Prod. umsetzen, das ais freie Basa bei 175° schm. u. cm  Dihydrochlorid vom F. 198° 
rotes Pulver, 11. in W ., liefert. -— 3-Nilro-9-phenoxyacridin (dargestellt aus 3-Nitro- 
9-ehloracridin durch Einw. von Phenol in Ggw. von 2-n. NaOH; F . 185— 186°, Krystalle 
aus Bzl.) laBt sich in Phenol m it Glykokoll bei W.-Badtemp. zu 3-Nitroacridyl-9-amino- 
essigsaure umsetzen, goldgelbes Pulver, F. 218— 219°, welche ein Dihydrochlorid vom
F. 235° (Zers.) liefert. Dieses wird in der oben geschilderten Weise in das Sdurechlorid 
umgewandelt, goldgelbes Pulver, welches m it Diaihylathylendiamin ein A m id  vom
F. 177° liefert, F. des Dihydrochlorids 220°. — D ie Prodd. haben baclericide Wrkg. 
(E .P . 304 280 vom 4/1. 1929, Auszug veroff. 13/3. 1929. D . Prior. 18/1. 1928. Zus. 
zu E. P. 283510; C. 1929. II. 327.) A l t p e t e r .
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General Anilinę Works, New York, iibert. von: W alter Mieg, Opladen, und 
Rudolf Heidenreich, Lcverkusen, Herstellung von Kmdensaiionsproduklen der Peri- 
midcnreihe. Perimidon (I) wird mit einem aromat. Carbonsaurehalogenid u. A1C13 be- 
handelt. —  Z. B. wird I m it Benzoylclilorid 3—4 Stdn. zum Sieden erhitzt; aus der 
Lsg. krystallisiert beim Erkalten ein Prod. der Zus. A aus, gelbe Nadeln aus Nitrobzl.,
F. iiber 300°, 1. in starker ELSO., mit blaulich-roter Farbung, in alkob. Alkalihydroxvd- 

' CO CO CO CO

UUlsg. m it gelber Tónung. —  Wird A bei 120— 130° in ein Gemisch von A1C13 u. NaCl 
eingetragen u. dann die M. auf 160° erhitzt, bis eine Probe in konz. H 2SO., die Farbę 
nicht mehr andert, so entsteht die Verb. der Zus. B. — In gleicher Weise laBt sich I 
mit ct-Naphthoylchlorid oder m it m-Nitrobenzoylclibrid umsetzen, worauf man dio 
Zwischenprodd. mit AlCl3-NaCl erhitzt. Im ersteren Falle entsteht ein in H 2SO,, mit 
braunlichroter Farbung u. griinlicher Fluorescenz 1., im letzteren Falle ein in H,SO., 
mit kirschroter Farbung ohne Fluorescenz 1. Prod. (A. P. 1 749 955 vom 18/6. 1928, 
ausg. 11/3. 1930. D. Prior. 16/12. 1925.) A l t p e t e r .

Georg Knoth, Hamburg, Gewinnung ton wasserdampffliichtigen Allcaloiden, dad. 
gek., daB der bei der W.-Dampfdest. erhaltene alkaloidhaltige Briiden unmittelbar in 
einer Kolonne durch Rektifikation getrennt wird. —  Z. B. kann aus Briiden mit 0,35%  
Nicolin in einer Sieb- oder Glockonbódenkolonne das Alkaloid mit etwa 99% Aus
beute abgetrennt werden. — Ebenso laBt sich Coniin aus einem Briiden mit 0,7°/o 
in einer Ausbeute von etwa 93% abtrennen. (Hierzu ygl. F. P. 644692; C. 1929. I .  
1616.) (D. R. P. 496 648 KI. 12p vom 2/7. 1927, ausg. 25/4. 1930.) A l t p e t e r .

J. D. Riedel-E. de Haen A.-G., Borlin-Britz, Darstellung reiner Deliydro- 
cholsdure und iJires Natriumsalzes, dad. gek., daB man das Na-Salz der Dehydrochol- 
saure m it A. aus wss. Lsg. ausfallt, worauf man das derart gereinigte Salz in iiblicher 
Weise in  die Saure iiberfiihren kann. —  100 g Dehydrocliolsaure werden in 160 ccm 
NaOH 7,5%ig. gel. u. 500 ccm A. zugesetzt. Das auskrystallisierte Na-Salz wird 
abgesaugt u. m it etwas verd. A. gewaschen. Beim Ansauern der klaren wss. Lsg. 
fallt die reine Saure vom F. 236° aus. (D. R. P. 489 572  KI. 12 o vom 23/4. 1927, 
ausg. 17/1. 1930.) H o p p e .

Julien  Videau, Frankreich, Verfahren zum Wasclien und Trocknen von Casein. 
Rohes Casein wird in einer m it Siebeinsatz versehenen schnelllaufenden Zentrifuge 
m it W. gewaschen, hierauf die Hauptmenge W. abgesehleudert u. dann in der Zentri
fuge unter Durchblasen eines w. Luftstromes bei moglichst hoher Tourenzahl getrocknet, 
worauf die M. zermahlen wird. D ie Zentrifuge wird zweckmaBig mit leicht auswechsol- 
baren Siebeinsatzen, die mit feinmasehigem Drahtnetz ausgelegt sind, versehen. —  
Nach dem Verf. des Zus.-Pat. wird die Zentrifuge unmittelbar durch eine Pumpo aus 
den Fallungsbottichen mit der dauernd verruhrten Quarkmasse gespeist, wodurch 
Ersparnisse an Arbeit, Vorratsbehaltern u. Zeit erzielt werden. D ie Patentschriften 
enthalten Zeichnungen geeigneter Vorr. (F. P. 631 383 vom 25/3. 1927, ausg. 19/12.
1927 u. F. P. 34 977 [Zus.-Pat.] vom 24/2. 1928, ausg. 22/10. 1929.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Haller und Guido Ziersch, Unlersućiiungen iiber die Einwirkung des Lichles auf 

Farbungen. Es wurde auf Grund der OsTW ALDschen Farblehre eine neue Methode 
zur Best. des Ausbleichgrades ausgearbeitet, bei der die Berechnung des opt. Aus- 
bleichgrades auf die Verwendung der analysierten WeiB- u. Schwarzgehalte ab- 
gestellt u. der jeweilige Effekt im farbtongleichen Dreieck darstellbar ist. Weitcro 
Angaben werden/ gemacht iiber den EinfluB der Baumwollsorte u. der Mercerisation 
auf das VersehieBen der Farbungen, uber die mechan. Festigkeit belichteter Far
bungen u. die Wrkg. von Nachbehandlungsmitteln. Fur die Praxis werden Na-Meta- 
phosphat u. Thioharnstoff ais Mittel fiir die Verbesserung der Liehtechtheit emp- 
fohlen. (Ztschr. angew. Chem. 43. 209— 15. 8/3. 1930. Riehen b. Basel.) S u v e r n .

— , Das Farben, Bleichen und Waschelagerraumprobleme. Es werden einige Fragen 
uber das Sengen der Sahlleisteenden, iiber die Behandlung der Wasche beim Lagern,
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iiber das Bleichen m it Peroxyd, iiber das Hand- u. Mascbinenfiillen des Kiers u. iiber 
das Mercerisieren u. Finishen behandelt. (Textilo World 77. 2852—54. Mai 
1930.) B r a u n s .

D. H. S. Forbes, D ie Theorie der Molekularanzieliung und ihre Anwendung auf 
die Farben. Flockung u. Entfloekung. EDSERs Theorie der Molekularanziehung. 
Kraftfelder ahnlich elektr. Systemen. Adsorption in ge- u. entflocktem Zustande. 
Bestiitigende Beobachtungen in  der Farbentechnik. Entfloekung u. Suspension. 
Flockung, Dispersion u. Benetzung. Ausbreitungslcoeffizient. GAUSSsche Methode. 
Oberflachentension u. ICohasion. Feldstarke nach Anziehungswerten u. Teilchenzahl. 
Anscheinende Schwache yon E d s e r s  Theorie. Polare Molekule. Wrkg. der polaren 
Molekule auf die Adsorption. Versehiedeneś u. kompliziertes physikal. Verh. von  
Pigmentcn in  Farbtiinchen bei AnschluB chem. Vorgange. Mit Formeln u. graph. 
Darstst. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 13. 140—53. Mai 1930.) K o n ig .

N. R. Vieira, Die Anwendung von Kupenfarbstoffen bei Baumwollstiielcwaren. 
Es werden in einem Vortrag die yerschiedenen Anwendungsmethoden von Ktipenfarb- 
stoffen bei Baumwollstuckwarcn besprochen. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 312— 14. 
Canadian Textile Journ. 47- Nr. 24. 21— 22. Mai 1930. Newport Chemical Works.) B r .

H. B. Marshall, Die Anwendung von Kupenfarbstoffen beim Zeugdruck. Nach
einer kurzeń Sehilderung der Entw. des Kiipenfarbstoffdruckes wird eine Vorschrift 
zur Herst. einer Druckpaste u. das Drucken selbst beschrieben. (Amer. Dyestuff 
Reporter 19. 308— 10. Mai 1930. Ciba Co.) B r a u n s .

S. H. W illiam s, Die Anwendung ton  Indantlirenfarbsloffen bei loser Rohbaumwolle 
■und Baumwollgarn. Es wird in einem Vortrag die Vorbereitung der Baumwolle, dio 
Red. des Farbstoffes, die geeignete Farbedauer, die yollstandige Oxydation des Farb- 
stoffes u. das Seifen nach dem Farben m it Indanthrenfarbstoffen geschildert. (Amer. 
D yestuff Reporter 19. 310— 12. Mai 1930.) B r a u n s .

G. Raeman, Bote Farbstoffe fiir  Wolle. Die Beizenfarbstoffe. In Fortsetzung zu 
C. 1930. I. 3725 wird das Farben m it Alizarinfarbstoffen usw. besprochen. (Dyer 
Calico Printer 63. 452— 53. 519— 20. 2/5. 1930.) B r a u n s .

— , Das Farben seidener Waren und Kleider. Das Farben von seidenen Waren u. 
Kleidern m it bas., sauren, Beizen-, substantiyen u. Kupenfarbstoffen wird kurz be
handelt. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 482— 83. Juni 1930.) B r a u n s .

J. Moffat, Seidenfarberei in der Wollinduslric. Schwarze Seidcneffektfaden sind 
beliebt. Es wird der Zweck der Effektfaden, das Farben mit Englisch-Schwarz, mit 
direktem Baumwollschwarz, das Diazotierbad u. das Farben mit Echtsehwarz B  
besprochen. (Dyer Calico Printer 62. 641— 42. 698— 99. 1/12. 1929.) B r a u n s .

L. W . Izkowitsch und A. I. Gelich, A us der Praxis der Fabrikation von Bunt- 
farben. Prakt. Angaben iiber die Fabrikation yon Pb-Chromatfarben, Ultramarin usw. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1678— 85.
1929.) S c h o n f e l d .

Jaromir Herites, U ber das echle M inium  vom Standpunkt der P razis. Das 
Deckungsvermógen hangt von der KorngroBe a b : 1 g Minium deckte die Oberflache 
yon 250, 80, 133 ccm bei einem Geh. yon 29,65%, 29,88% u. 33,55% P b 0 2 u. einer 
Korngrofie von 0,7— 15,5, 0,8— 27,9 u. 1,0—24,8 /i. —  Yorschriften zur Priifung von  
Minium auf Venmreinigungen, P b 0 2, freies u. gebundenes PbO, Feuchtigkeit, wasserl. 
Stoffe, Carbonate, Gltihverlust u. Fe-Geh. werden gegeben. (Chemickć L isty 24. 
218— 20. 25/5. 1930.) M a u t n e r .

J. Milbauer und V. Kotljar, tlber das Antimongelb. Die giinstigsten Be- 
dingungen zur Bldg. von Antimongelb sind: In einer Porzellankugelmuhle wird fein 
gemahlenes, naturliehes krystallines Sb2S3 m it NaOH im Verhaltnis 1: 6 im  Luft- 
strom unter Zugabe einer Lsg. yon 25%ig. N a2C03 yermahlen. Es stellt eine feste 
Lsg. von Antimonoxyden m it 20% Sb2Ś3 dar. Das Deckvermdgen betragt 320 qcm. 
Die Indices seiner Stellung in der Farbenskala sind: 0,8, 0,3, 25. (Chemicky Obzor 5. 
89—90. 30/4. 1930.) M a u t n e r .

Robert Biirstenbinder, tlber Farbtoiweranderungen blauhaltiger Ol- und Lack- 
farben. Saureempfindliehkeit des Ultramarins. Saure- u. Alkaliempfindliehkeit yon 
Berlinerblau gegenuber ZnO u. T i0 2. Saure- u. alkalibestandige Berlinerblausorten. 
Griine Misehfarben. (Farbę u. Lack 1930. 200—01. 23/4.) KÓNIG.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Neue Farbstoffe. Von dieser Firma sind folgende 
Farbstoffe neu auf den Markt gebracht worden: Palalinechtschwarz RJRN zum Farben 
yon Wolle mit guten Echtheitseigg., wobei Baumwolle u, Kunstseideneffekte nicht
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angefiirbt werden, Anthracyanin S-Marken, die sich yon den fruheren L-Markęn durch 
bessere SchweiB- u. Waascrtropfechtheit unterscheiden, Swpranolrot B R , ein saurer 
Wollfarbstoff m it guten Echtheitseigg., Supramingelb 3 OL m it besseren Licht- 
echtheitseigg. ais die fruheren Marken, Rapidechtgelb OH Pulver fiir den Zeugdruck 
u. Eclitblau B B  Base u. Ećhtblausalz B B  fiir die Naphthol AS-Farberei m it guten  
Echtheitseigg. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 483. Juni 1930.) B r a u n s .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Neue Farbstoffe und Musterkarten. 
An neuen Farbstoffen wird das Xyleneclilorange PO, ein saurer Egalisierungsfarbstoff 
fiir Wolle u. Seide m it sehr guten Echtheitseigg., das Omegachromblau 35, ein Beizen- 
farbstoff fiir die Wollfarberei, eine m it Solar bezeichnete Musterkarte Nr. 568 mit 
Farbungen m it Solarfarbstoffen auf Baumwolle u. die Musterkarte Nr. 572 m it see- 
wasser- u. lichtechten Wollfiirbungen besprochen. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 465. 25/5. 
1930.) B r a u n s .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. An neuen Farbstoffen der I. G. F a r b e n 
i n d u s t r i e  werden besprochen: Gyanol FFG, ein saurer Wollfarbstoff fiir griin- 
blaue Tono m it guten Echtheitseigg., das Benzoviscosegriln B, ein gut egalisierender 
direkter Baumwollfarbstoff, der Viscose egal zu farben vermag, Indanthrcnolivgriin B  
Pulver fein  fiir Baumwolle, Kunstseide u. Leinen mit heryorragenden Echtheitseigg., 
das Gellitonechtrubin B  Pulver, das Cellitongelb 5 O Pulver u. das Cellitonechtgelb R  
Pulver fiir Acetatseide mit guten Echtheitseigg., die Eclitblau B B  Base fiir die Naphthol 
AS-Farberei u. das Palatineclitschwarz R R N  fiir die Wollfarberei, Baumwoll- u. Kunst- 
seideneffekte bleiben damit weiB. D ie G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s c h e  I n 
d u s t r i e  in B a s e l  hat das Lanasolviolett B N  u. R N  fiir die Wollfarberei, das 
Chlorantinlichtgrau GLL, 2 B LL  u. 4 B LL  m it sehr guter Lichtechtheit fiir alle Zweige 
der Baumwollfarberei u. schlieBlich eine neue Klasse von Farbstoffen, die Fullacid- 
farbstoffe auf den Markt gebracht, von denen bisher folgende erschienen sind: Fuli- 
acidgelb O u. R, Fullacidrot O u . 2 B  u. Fullacidbraun R . —  An neuen Musterkarten 
hat die I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  solche m it modernen Tónen fiir Hemdenstoffe, 
mit Indocarbon CLG konz. pat. auf unbeschwerter Seide, m it Saisonfarben auf Seide 
u. auf Kunstseide, m it Supramin- u. iiodiofarbstoffen aufWollgarn u. solche m it S-Farb- 
stoffen auf Baumwollgarn herausgebracht. Die G e s e l l s c h a f t f i i r C h e m i s c h e  
I n d u s t r i e  hat Musterkarten m it Cibacetfarbstoffen auf Acetatseidegewebe gedruckt, 
m it Oibacetmarineblau B N  griinlich u. Cibacetschwarz B N  grunlicli auf Acetatseide, 
m it Pottingchromscliwarz B  I I I  auf Kunstwolle, solche mit Chlorantinlichtfarbstoffen 
auf Seide, m it Modenuancen fiir Strumpffarberei auf mercerisierter Baumwolle u. mit 
Modenuancen auf Baumwolle mit Pj/rogenfarbstoffen erscheinen lassen. —  An neuen 
Farbsreihilfsmitteln hat die I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  das Katanol ON, eine 
verbesserte Markę des Katanol O, in den Handel gebracht. (Monatssćhr. Textil-Ind. 45. 
218— 19. Mai 1930.) B r a u n s .

— , Neue Farbstoffe und Hilfsprodukte. Von der G e s e l l s c h a f t  f i i r  c h e m .  
P r  p d u k t e  S a n d o z  sind folgende Farbstoffe neu in den Handel gebracht worden: 
Artisildireklgelb 3 GP, Artisildirektblau S A P , Artisildireklviolett B P , Artisildirekt- 
orange 3 R P  u. 2 R P  u. Artisildirektrot 3 B P . An Textilhilfsmitteln hat die G e s e l l 
s c h a f t  f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  i n  S a i n t - D e n i s  das Decreuzyl N  
zum Entschlichten von Kunstseide u. die E t a b l i s s e m e n t s  K u h l m a n n  das 
L in om  N  ebenfalls zum Entschlichten yon Kunstseide auf den Markt gebracht. (Rev. 
Uniy. Soies et Soies artif. 5. 595— 97. April 1930.) B r a u n s .

G. B. Jambuserwala, Indigo. Nach einem kurzeń geschichtlichen t)berblick 
bespricht Vf. den Anbau des Indigo, die Gewinnung des Farbstoffes daraus, den kiinst- 
lichen Indigo u. seine Anwendung. (IndianTextile Journ. 40. 317. 30/4.1930.) B r a u n s .

Georg Rudolph, Indigosole zum Farben der Wolle. Nach Aufzahlung der yer- 
schiedenen Indigosolfarbstoffe gibt Vf. Vorschriften fiir die Vorbereitung der Ware, 
die Oxydation, die Nachbehandlung u. bespricht zum SchluB noch kurz die Echtheits
eigg. solcher Farbungen. (Monatssćhr. Textil-Ind. 45. 216— 17. Mai 1930.) B r a u n s .

P. Nettmann, Kritische Betrachtungen iiber neuere Anslrichverfahren fu r Holz 
im  Bauwesen. Verschiedenheit der Holzarten. Stórungsmoglichkeit durch Luft- 
feuchtigkeit u. Anstrichbindemittel. Poren der Anstrichfilme. Porenfiiller u. wasser- 
abweisende Mittel. Spritz- u. Pinselanstrich. Abdecktechnik. Beseitigung alter Farb- 
schichten m it Sandstrahlgeblase. Aluminiumfarben. Pilztotender Anstrich gegen 
Trockenfaule. Holzkonseryierungsverf. m it Steinkohlenteerol. Mit schemat. Holz- 
durchschnittbildern. (Farben-Ztg. 35. 1614— 15. 10/5. 1930.) K o n ig .



Calico Printers’ Association Ltd., Manchester, und James Davidson Webster,
Bonhill, Dumbartonshire, Erzeugung von Musterungen auf Oeweben. Man behandelt die 
eine Seite des Gewebes mit Naphthol AS, die andere Seite mit Naphthol ASG, bedruckt 
die eine Seite mit einem Dreifarbenmuster m it diazotiertem Echtscliwarzsalz K, diazo- 
tiertem p-Nitro-o-anisidin u. diazotiertem m-Nitranilin. Man bedruckt das Gewebe 
in einem Zweifarbenmuster mit Naphthol A S u. Naphthol ASG, u. behandelt die andere 
Seite mit Lsgg. von diazotiertem p-Nitro-o-anisidin u. l-Naplithylamin. Man behandelt 
die eine Seite des Gewebes mit Naphthol AS u. die andere Seite mit einer Misehung von 
Naphthol A SG  u. Naphthol ASR-L, bedruckt dann in Streifen mit diazotiertem  
l-Naplithylamin u. entwickelt mit diazotiertem p-Nitro-o-toluidin. (E. P. 326 823 
vom 20/12. 1928, ausg. 17/4. 1930.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Rainald Brightman, Man
chester, Farben von Kunstscide aus regenerierter Cellulose. Man farbt mit Azofarbstoffen 
aus diazotiertem 4-Amino- oder 4,4'-Diaminodiphenylamin u. 1 oder 2 Moll. einer 
1,8-Aminonaplitholsulfonsaurc oder 1 Mol. einer 1,8-Aminonaphtholsulfonsaure u. 
1 Mol. einer anderen Kupplungskomponente. D ie Farbstoffe farben Viscoseseide in 
gleichmaBigen blauen bis blauschwarzen Tónen an. (E. P. 322 773 vom 12/9. 1928, 
ausg. 9/1. 1930.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Rainald Brightman, Man
chester, Farben von Kunstseide aus regenerierłer Cellulose. Man yerwendet hierzu Dis- 
azofarbstoffe aus diazotiertem 4,4'-Diaminodiplienylamin u. 2 Moll. 2-Amino-8-naph- 
tholsulfonsaure oder ihren D eriw . oder m it 1 Mol. einer 2-Amino-8-naplitliolsulfonsaure 
u. 1 Mol. einer anderen Azofarbstoffkomponento, wie Salicylsaure, Naphtholsulfon- 
siiuren, an Stelle der 2-Amino-8-naphtholsulfonsaure kann man auch die 2-Pliemjl- 
amino-5-naphthol-7-sulfonsaure verwenden. D ie Farbstoffe farben Yiscoseseide gleich- 
maBig blau. (E. P. 322824 vom 12/9. 1928, ausg. 9/1. 1930.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland E llis, Henry Charles Olpin 
und Ernest W illiam  Kirk, Spondon b. Derby, Farben von Celluloseestern oder •athem. 
Man farbt Celluloseacctatseide mit D er iw . des Benzo- oder Naphthochinons, die im 
Kern neben anderen Substituenten durch Amino-, Alkylamino- oder Aralkylamino- 
gruppen substituiert sind, in reduziertem Zustande. 2,5-Diaminobenzochinon, aus Benzo
chinon u. N H 3, farbt Celluloseacetatseide gelb, 2,5-Di-(metkylainino)-benzochi7ion, aus 
Benzochinon u. Methylamin, gelbbraun. Man farbt aus wss. Lsg. oder Dispersion. 
(E. P. 321 401 vom 1/ 8. 1928, ausg. 5/12. 1929.) F r a n z .

F. Kauba, Wien, Zinksulfid. Man erhalt ZnS aus Zn-lialtigen F il., wie sie z. B. 
beim Auslaugen Cu enthaltender Pyrite anfallen, indem man die schwach angesauerte 
FJ. zunachst mit einem Gas behandelt, das nur wenig H„S, dagegen in der Hauptsache 
gegen die F l. indifferente Bestandteile enthalt, so daB Cu, Pb, Cd u. a. nebst einer 
geringen Menge Zn ais Sulfide ausgefiillt werden. Diese werden abfiltriert u. die Lsg.

, nunmehr mit einem an H ,S  reichen Gas behandelt. Das ausgefallte ZnS wird gewaschen, 
erhitzt u. gemahlen. (E. P. 327596 vom 24/4. 1929, ausg. 1/5. 1930.) D rew s.

Governement and People of the United States, ubert. von: Paul T. Hannen, 
Cabin John und Herbert D. Bruce, Chevy Chase, Maryland, Signierfarbe, bestehend 
aus N a-Silicat u. einem anorgan. u. organ. Pigment. —  Z. B. wird MnO; mit einer 
10%ig. Wasserglaslsg. evtl. unter Zusatz von Kohle angeriihrt. (A. P. 1744  116 

, Tom 10/4. 1928, ausg. 21/1. 1930.) M . F . M u l l e r .
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entwkkeln von Solen. (Oe. P. 

117 044 vom 12/4. 1929, ausg. 25/3. 1930. D . Prior. 30/4. 1928. —  C. 1929. II. 2507 
[E. P . 310 803].) F ra n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Henry Jordan, Wilmington, 
Delaware, Herstellung von Azofarbstoffen. Man vereinigt die Diazoverbb. von Amino- 
aroylaminoaroylaminen, die keine freie Hydroxylgruppe enthalten, mit Azofarbstoff- 
komponenten. Man erhalt Monoazofarbstoffe, die Baumwolle lichtecht farben. Man 
vereinigt diazotierte p-Aminóbenzoyl-p-aminóbenzoyl-p-sulfanilsaure m it p-Sulfophenyl- 
methylpyrazolon; der Farbstoff farbt Baumwolle lichtecht gelbstichiggrun, Wolle u. 
Seide werden gelb gefarbt. Einen ahhlichen Farbstoff erhalt man mit m-Aminophenyl- 
methylpyrazolon, der Farbstoff kann auf der Faser diazotiert u. mit /S-Naplitliol, 
Pyrazolon usw. entwickelt werden. Mit l-Naphthol-4-sulfosaure ais Endkomponente 
erhalt man einen gelbstichigscliarlach, mit Acetyl-l-amino-8-oxynaphtbalin-3,6- 
disulfonsaure einen rotliehyiolett, mit 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure einen braun- 
farbenden Monoazofarbstoff. Die Diazoverb. der p-Aminobenzoyl-p-aminobenzoyl-2-
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naphthylamin-6,8-disulfonsaure liefert mit Phenylmethylpyrazolon einen die pflanzlicho 
u. tier. Faser griinstichiggclb, mit /?-Naphthol einen orange, mit 2-Amino-8-naphthol- 
6-sulfonsaure einen braun, m it l-Amino-8-naphthol-4-sulfonsaure einen blauviolett, 
mit Acetyl-l-amino-8-naplithol-4-sulfonsaure einen rotlichviolett farbenden Farbstoff. 
Ais Diazokomponento kann man p-Aminobenzoyl-p-aminobenzoylmetanilsdure, -2-naph- 
thylamin-4,8-disulfonsdure, -1 -naphlhylamin-4-sulfonsaure usw. verwenden. (A. P. 
1756  248 vom 3/2. 1927, ausg. 29/4. 1930.) F r a n z .

British Dyestuffs Corporation Ltd. und Rainald Brightman, Manchester, 
Herstellung ton Disazofarhsloffcn. Die nach dem Verf. des Hauptpat. E. P . 294 284 
aus diazotiertem 4-Nitro-4'-aminodip]ienylsidfid u. Azofarbstoffkomponenten erhiilt- 
lichen Monoazlofarbstoffe reduziert man mit wasserloslichen Sulfiden, diazotiert dio 
erhaltenen Aminoazofarbstoffe u. kuppelt mit 2-Amino-8-naphtholsulfonsauren oder 
ihren am N  substituierten D criw . Die Farbstoffe liefern auf Wolle walkechte 
Farbungen, sie farben auch Kunstseiden aus regenerierter Cellulose in sehr gleich-
maCigen Tónen an. Der Monoazofarbstoff 4-Nitro-4'-aminodiphenylsulfid---- >- Salieyl-
saure wird mit Schwefelnatrium reduziert, diazotiert u. mit 8-Oxy-2,2'-dinaphthyl- 
amin-3,6-disulfonsaure vereinigt; der Farbstoff farbt Viscoseseide orangebraun. Ver- 
wendet man ais Endkomponente 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsiiure, so erhalt man einen 
Wolle u. Viscoseseide rotlichbraun farbenden Farbstoff. Mit 2-Phenylamino-8-naph- 
thol-6-sulfonsaure entsteht ein Viscoseseide braun farbender Farbstoff. Der Mono- 
azofarbstoff 4-Nitro-4'-aminodiphenylsulfid — >■ 2-Phenylamino-8-naphthol-6-sulfon- 
saurc wird reduziert, diazotiert u. mit m-Phenylendiamin vereinigt, der Farbstoff 
farbt Wolle rotlichbraun. Reduziert man den Monoazofarbstoff 4-Nitro-4'-amino-
diphenylsu lfid---- ->- 2-Acetylamino-8-naphthol-6-sulfonsaure, diazotiert, vereinigt mit
Salicylsaure u. verseift durch Erwarmen mit NaOH, so entsteht ein Viscoseseide rótlich- 
braun farbender Disazofarbstoff. (E. P. 321483 vom 21/8. 1928, ausg. 5/12. 1929. 
Zus. zu E. P. 294284; C. 1928. il. 2408.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, tibert. von: Heinrich Clingestein, 
Koln a. Rh. und Harry W. Grimmel, New York, Herstellung von unloslicJien Diazo- 
farbstoffen. (A. P. 1751  683 vom 21/3. 1927, ausg. 25/3. 1930. D. Prior. 24/3. 1926. —  
C. 1928. I .  1099 [F . P. 630 644].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von : Winfrid Hentrich und 
Ludwig Zeh, Wiesdorf a. Eh., Herstellung von Mctalherbindungen von o-Oxyazofarb- 
stoffen. (A. P. 1 746 940 vom 15/2. 1927, ausg. 11/2. 1930. D . Prior. 1/3. 1926. — 
C. 1929. II. 660 [D. R . P. 476809].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, und Rudolf Stroh, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Anthracen- 
derwaten, dad. gek., daB man auf Anthraeylarylketone oder -bisaryldiketone oder 
dereń Red.-Prodd. Aluminiumhalogenide u. dereń Mischungen mit anderen Kon- 
densationsmitteln (ZnCl2, FeCl3) einwirken laBt. —  Je 1 Teil Anthraphenon (Mono- 
benzoylanthracen) u. Kieselgur werden mit 10 Teilen A1C13 innig gemischt 3 Stdn. 
auf 90— 100° erhitzt. Das durch Zers. mit Eiswasser erhaltene dunkle Rk.-Prod. 
bildet nach Reinigung mit Aceton, in dem es mit starker Fluorescenz 1. ist, orange- 
farbene Nadeln, F . 212— 213°, griin 1. in konz. H„SO,. Die gleichc Verb. entsteht aus
9,10-Dibenzoylanthracen, von dem sie in der Zus. nicht wesentlich verschieden ist. 
Entsprechende Prodd. werden aus Naphthoylanthracen u. dem Red.-Prod. von Benzoyl- 
anthracen (hergestellt nach D. R . P. 461 704; C. 1929. I. 1051) erhalten. (D. R. P. 
488 603 KI. 12o vom 21/8. 1924, ausg. 31/12. 1929.) H o ppe .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Paul Nawiasky, Ludwigs
hafen a. Rh., 1,4-Diamhw-2-alkoxyanthrachinme. (A. P. 1736088  vom 20/4. 1927, 
ausg. 19/11. 1929. D. Prior. 8/6. 1926. — C. 1927- IT. 2120 [E. P. 272469].) H o p p e .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Kurt H. Meyer, Mann
heim, Heinrich Hopff und Arthur Krause, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung ton  
Anthrachinonfarbstoffen. (A. P. 1 748 240 vom 3/11. 1925, ausg. 25/2. 1930. D. Prior. 
16/2. 1925. — C. 1926. II. 2357 [F. P. 604347].) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Frank Lodge und W illiam  Wynd- 
ham Tatum, Manchester, Herstellung ton Farbstoffen der Anthrachinonreihe. Man laBt 
auf 1,4-Diamino- u. l-Amino-4-arylaminoanthrachinon-2-sulfonsaure mehrwertige 
Alkohole in Ggw. von Alkalien einwirken. Die Farbstoffe dienen zum Farben von Wolle 
u. Celluloseacetateeide. Man erhitzt l,4-Diaminoanthrachinon-2,3-disulfonsaure, er- 
haltlich aus 1,4-Diaminoanthruchincm durch Chlorieren u. Erhitzen des entstandencn
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2,3-Dichlorderiv. mit N a2S 0 3 in Ggw. von Phenol, mit Glycerin u. NaOH; der erhaltene 
Farbstoff farbt Celluloseacetatseide blaurot. Beim Erhitzen von l-Amino-4-anilino- 
anthrachinon-2-sulfonsdure m it Glycerin u. NaOH entsteht ein Wolle violett farbendor 
Farbstoff. Einen iihnliclien Farbstoff erhalt man m it Athylenglykol; dureh Konden- 
sation mit Triathanolamin entsteht ein Celluloseacetatseide rótlichblau farbender Farb
stoff. (E. P. 326 949 yom 8/2. 1929, ausg. 17/4. 1930.) F r a n z .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Unger, Lud- 
wigshafen a. Rh. und Georg Bóhner, Edingen a. N .), Darstellung von Kupenfarbstoffen 
der Antlirachinonreihe. (D. R. P. 492 447 KI. 22 b vom 11/5. 1928, ausg. 28/2. 1930. —  
C. 1930. I. 3248 [E. P. 322 184].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kupenfarbstoffe der Anthra- 
chinonreihe. (Tschechosl. P. 28 254 vom 21/8. 1926, ausg. 25/4. 1929. D. Prior. 
26/8. 1925. —  C. 1927. I. 1228 [E. P. 257 618].) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Heinrich Neresheimer und W ilhelm Schneider, Ludwigshafen
a. Rh.), Darstellung von Verbindungen aus Benzanthronen mit freier Bz-l-Stellung  
u. Saurechloriden, dad. gek., daB die Behandlung m it Saurechloriden fiir sich oder 
in Ggw. saurebindender Mittel, wie tertiaren Basen, aber in Abwesenheit stark katalyt. 
oder kondensierend wirkender Mittel stattfindet. Bei der Rk. erfolgt vermutlich 
Ersatz des Carbonylsauerstoffs dureh Cl u. Verkettung yon 2 oder mehr Benzanthron- 
resten unter HCl-Abspaltung. Die Prodd. sind sauerstofffrei, Cl-haltig, nicht ver- 
kiipbar u. losen sich in konz. H 2SO.i beim maBigen Erwarmen allmahlich m it meist 
griinstichig blauer Farbę. —  Benzanthron wird m it 10 Teilen Benzoylchlorid am 
RiickfluB gekocht. Das in gelbbraunen Nadeln auskrystallisierte Rk.-Prod. schm. 
iiber 360°. Ahnliche Prodd. werden analog, gegebenenfalls unter Venvendung von 
indifferenten Losungsmm., wie Triclilorbzl., oder von Pyridin aus Benzanthron mit 
o-Chlorbenzoylchlorid, C0C1, oder P0C13 u. aus 2-Chlor- oder 6-Chlorbenzanthron 
mit Benzoylchlorid erhalten. Wird eine Lsg. von 20 Teilen Benzanthron in Nitrobzl. 
bei 20° mit 12 Teilen Osalylchlorid versetzt, so scheidet sich allmahlich ein braunes 
Prod. ab, das sich in organ. Losungsmm. in der Hitze mit kornblumenblauer Farbę 
lost u. beim Abkuhlen in grimglanzenden Nadelchen krystallisiert. Bei langerem 
Erhitzen geht die Farbę in braun iiber u. ein Umwandlungsprod. scheidet sich schon, 
in der Hitze in  braunen Nadeln ab. (D. R. P. 487 870 KI. 12o yom 9/10. 1925, 
ausg. 12/12. 1929.) H oppe.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Luttring- 
haus, Mannheim, und Paul Nawiasky, Ludwigshafen a. Rh.), IJerstellung von Benz- 
anthronderivaten, dad. gek., daB man auf Benzanthronderiw., die in Bz-l-Stellung  
dureh einen schwefelhaltigen R est substituiert sind, Saurehalogenide einwirken laBt.
—  Bz-1-Thiokresylbenzanthron wird mit 10 Teilen o-Chlorbenzoylchlorid mehrere 
Stdn. unter RiickfluB gekocht u. das Rk.-Prod. nach Erkalten, abgesaugt. Krystallin., 
dunkelbraunes Pulver, S-frei, 1. in konz. H „S04 bei 60° mit griinblauer Farbę, in Tri- 
chlorbenzol mit oranger Farbę u. gelbgruner Fluorescenz. Aus letzterer Lsg. orange 
Krystallchen, F. uber 360°. Ebenso kónnen Benzoylchlorid, 2,4-Dichlorbenzoyl- 
chlorid, PC15, P0C13, gegebenenfalls in Gemisch mit Trichlorbzl., yerwendet werden. 
Ahnliche Prodd. entstehen aus Bz-1, Bz-l'-Dibenzanthronylsvlfid bzw. -disulfid u. 
aus 6-Clilor- oder 6-Brom-Bz-l-lhiokresylbenzanthrcm. (D. R. P. 488 888 KI. 12o 
vom 14/11. 1925, ausg. 7/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 487870; vorst. Ref.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
liaus, Hugo W olff, Mannheim, und W ilhelm  Schneider, Ludwigshafen a. Rh.), 
Darstellung von BenzanUironderivaten, dad. gek., daB man auf Bz-l-Halogenbenz- 
anthrone Saurehalogenide einwirken laBt. —  In  eine Lsg. von 10 Teilen Bz-l-Clilor- 
benzanthron in 60 Teilen Nitrobzl. laBt man unter Ruhren bei 130° 8 Teile P0CI3 
eintropfen, erwarmt kurze Zeit auf 180— 1S5°, kulilt dureh Zusatz von Nitrobzl. auf 
100° ab, saugt ab u. wascht mit w. Nitrobzl. Dureh Umkrystallisieren aus Trichlorbzl. 
erhalt man ein schwarzbraunes Krystallpulver, F. uber 400°, 1. in konz. H 2SO.i bei 
50° mit blaugruner Farbę, die gelbbraune Lósungsfarbe in H N 0 3-haltiger H 2S 0 4 
wird allmahlich griin. Ahnliche bzw. gleiche Prodd. erhalt man aus Bz-l-Brombenz- 
anthron sowio bei Yerwendung von PC15, Osalylchlorid, Benzoylchlorid oder seinen 
Halogenderiw. (D. R. P. 488 889 KI. 12o vom 14/11. 1925, ausg. 7/1. 1930. Zus. 
zu D. R. P. 487870; vorvorst. Ref.) H o p p e .



1930. n. H x. F a r b e n ; F a r b e r e i ; D r u c k e r e i . 633

British Dyestuffs Corporation Ltd., James Baddiley, Arnold Shepherdson 
und Sidney Thornley, Blackley b. Manchester, England, Hersłellung von Benzanthrcm- 
deriraten. (D. R. P. 495 366 KI. 22b vom 1/4. 1927, ausg. 5/4. 1930. E. Prior. 19/G.
1926. — C. 1928. I. 261 [E. P. 276766].) . F r a n z .

British Dyestuffs Corporation Ltd., Blackley b. Manchester, Hersłellung von 
schwarzen und grauen Kupenfarbstoffen der Benzanthronreihe. (D. R. P. 4951 1 6  
KI. 22b vom 8/4. 1927, ausg. 2/4. 1930. E. Prior. 19/6. 1926. —  C. 1928. I. 261 
[E. P. 276767].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Honold, 
Frankfurt a. M.-Feehenheim), Darstellung von braunen Kupenfarbstoffen der Benz- 
anthronreihe. (D. R. P. 495 369 KI. 22 b yom 1/12. 1927, ausg. 5/4. 1930. —  C. 1930. 
I . 2020 [F . P. 664 797].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. yon: Ernst Honold, Frank
furt a. M.-Fechenheim, Kupenfarbsłoffe der Dibenzanthronreihe. (A. P. 1 7 4 4 1 6 3  
yom 26/9. 1927, ausg. 21/1. 1930. D. Prior. 2/10. 1926. —  C. 1928. II. 2513 [D. R. P.
465834.]) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von Farbsłoffen 
der Anthanthronreihe. Man behandelt Alkylather des Anthanthrons mit Halogen oder 
halogenabgebenden Stoffen, yorteilhaft in Ggw. von Losungs- oder Verdiinnungs- 
mitteln u. erforderlichenfalls von Halogentibertragern. Monoineihoxyanthanthron wird 
in Chlorsulfonsaure unter Zusatz von Jod mit Br'behandelt, der erhaltene Farbstoff, 
rote Nadeln aus Nitrobenzol, farbt Baumwolle aus der Kupę eclit lo t; in ahnlicher Weise 
bromiert man Monochlorathoxyanłhanthron. In eine Lsg. von Methoxyanthanthron in 
Chlorsulfonsaure leitet man Cl, der gcbildete Farbstoff, gclbrote Nadeln aus N itro
benzol, farbt Baumwolle aus derKiipe gelbrot. Man behandelt Monomethozyanthanłhron 
in  Nitrobenzol mit Sulfurylchlorid, das erhaltene Chlormełhoxyanłhanłhron, krystallin. 
gelbes Pulver, farbt Baumwolle orange; einen ahnlichen Farbstoff erhalt man aus 
co-Chlorathozyanłhanthron. Durch Bromieren von Athoxyanłhanłhron erhalt man einen 
blaurot farbenden Kiipenfarbstoff. (E. P. 326 874 yom 22/12. 1928, ausg. 17/4. 
1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim und Erich Berthold, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Kupenfarbstoffen 
der Anłhantlironreihe. (D. R. P. 495 367 KI. 22 b yom 30/5. 1928, ausg. 7/4. 1930. —  
C. 1930. I .  3248 [F . P . 675 397].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von Kupen
farbstoffen der N-Dihydro-1,2,2',1'-anłhrachinonazinreihe. Man behandelt reines N-Di- 
hydro-1,2,2',1'-anłhrachinonazin m it wasserfreier H 2S 0 4 oder schwachem Oleum bei 
70— 130°, yorteilhaft in Ggw. yon Borsaure, hierbei tritt nur eine Sulfogruppe in das 
Farbstoff molekuł. Der Farbstoff liefert chlorechte Farbungen. (E. P. 327 007 vom  
25/3. 1929, ausg. 17/4. 1930.) F r a n z .

I .  G. Farbenindustrie A kt.-G es., F ra n k fu r t  a . M., Pyrenchinonfarbstoffe. 
(Schwz. P. 135 477 yom  2/3. 1928, ausg. 2/12. 1929. D. P rio r . 12/3. 1927. —  C. 1928. 
I .  2999 [E . P . 287050].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. yon: Georg Kranzlein und 
Heinrich Vollmann, Hochst a. M., Bmzopyrencliinonfarbstoffe. (A. P. 17 4 2  358 
yom 7/5. 1926, ausg. 7/1. 1930. D. Prior. 11/5. 1925. —  C. 1927. I. 1228 [E. P  
252029].) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd., W illiam  Henry Perkin und Alexander Walker 
Fyfe, Manchester, England, Hersłellung der N-Methyl-co-sulfonsaure des Diamino- 
chrysazins. (D. R. P. 478280 KI. 22 b yom 21/8. 1925, ausg. 20/6. 1929. E. Prior. 
17/9. 1924. — C. 1926. I. 1049 [E. P. 238 717].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von Jodsubsłi- 
łutionsprodukłen von Kupenfarbstoffen. Man behandelt die Kupenfarbstoffe in  starken, 
Sauerstoff enthaltenden Mineralsauren, dio die genannten organ. Verb. zu lósen ver- 
mógen u. kein Halogen abspalten, m it jodierend wirkenden Mitteln. Ais Sauerstoff 
enthaltende Mineralsauren yerwendet man H 2S 0 4, Oleum, Perehlorsaure, Perjodsaure, 
Phosphorsaure, ais Halogeniibertrager yerwendet man Schwefel, P, Sb, Fe, Cu-Amalgam. 
Das Verf. eignet sich zum Jodieren von Anthraehinon, Anthanthron, Dianthron, 
ms-Benzdianthron, ms-Naphthdianthron, allo-ms-Naphthdianthron, ms-Anthradian- 
thron, Pyranthron, Dibenzanthron, Indigo, Thioindigo, Pyrazolanthronen, Acridonen, 
Thioacridonen usw. Man kann auch Yerbb. hiemach jodieren, die wahrend des Jodierens



034 H XI. H a b z e ; L a c k e ; F i r n i s . 1930. II.

in Kupenfarbstoffe ubergehen. Anthanthron liefert in Schwefelsauremonohydrat mit 
Jod bei 120— 130° ein Monojodanthanthron, Krystalle aus kochsd. Lósungsmm., wie 

Triclilorbenzol, das Baumwolle orange farbt; den gleichen Farbstoff kann man aueh 
durch Jodieren von l,r-Dinaphthyl-8,8'-dicarbonsiiure in H 2S 0 4 erhalten. Dijod- 
anthanthron, dunkelrote Nadeln aus Nitrobenzol, fiirbt Baumwolle aus der Kupę rot. 
Monobromanthanthron, erhaltlich aus Monoaminoanthanthron nach S a n d &IEYER, 
liefert ein Bromjodanthanthron, roto Nadeln aus Nitrobenzol, das Baumwolle rot farbt. 
Monochlór anthanthron liefert ein Baumwolle orangerot fiirbendes Chlorjodanthanthron, 
Chlorbromanthanthron, erhaltlich durch Clilorieren u. darauffolgendes Bromieren von 
Anthanthron in H 2S 0 4, gibt ein Baumwolle orangerot fiirbendes Chlorbromjodanthan- 
thron, rote Nadeln aus Nitrobenzol. Jodpyranthron farbt Baumwolle rótlichorange, 
Joddibrompyranthron etwas rotstichiger orange, Monojoddibenzanthron blauviolett, 
Joddibromdibenzanthron blau, Jodisodibenzanthron yiolett, Bromjod-4,5,8,9-dibenzpyren-
3,10-chinon blaurot, Chlorjod-4,5,8,9-dibenzpyren-3,10-chinon rot, Jod-l,2,5,6-diphthaloyl- 
acridon rotorange, Jod-N-dihydro-1,2,2',1'-anthrachinonazin griinstichigblau, Jodbenz- 
anthronpyrazolantliron blau, Jod-ms-anthradianthron orange, Jod-4,4'-dimethyl-6,6'- 
dichlorthioindigo rotviolet,t, Jodperylenchinon grau. Man kann ferner hiernach Anthra- 
chinon, Methylantlirachinon usw. in ihre Jodderiw . uberfiihren. (E. P. 327 702 vom 
29/10. 1928, ausg. 8/5. 1930.) F r a n z .

L G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Kupenfarbstoffe. (F. P. 36 274 vom 24/12. 
1928, ausg. 30/4.1930. D. Prior. 31/12.1927. Zus. zu F. P. 635311; C. 1929. II. 3599.
—  C. 1929. II. 2373 E . P. 315 033].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kupenfarbstoffe. (F. P. 
35 626 vom 10/7. 1928, ausg. 26/3. 1930. D . Prior. 18/8. 1927. Zus. zu F. P. 655339; 
C. 1929. 1. 3601.. —  C. 1929. I . 1622 [E. P. 300 432].) F ra n z .

Scottish Dyes Ltd., Ronald Sidney Barnes, John Edmund Guy Harris. 
Birkett W yłam und John Thomas, Grangemoutli, Schottland, Herstellung von Ester- 
derivaten der Leukoverbindungen von Kupenfarbstoffen. Die Abscheidung der Ester- 
d eriw ., insbesondere der Scliwefelsaureester, aus dem Reaktionsgemiscli, das Metalle 
oder Metallverbb., Pyridin o. dgl. u. Verdunnungsmittel enthalt, erfolgt durch Zusatz 
von Alkali, Abtrennen von den festen Bestandteilen u. Abtreiben des Pyridins aus der 
Fl. Man erwarmt Brompyrantliron mit Pyridinschwefelsiiureanhydrid u. Pyridin unter 
allmahlichem Zusatz von Cu-Pulver, die erhaltene Mischung wird mit W. u. Alkali 
yersetzt, zum Sieden erliitzt u. filtriert, das Filtrat wird zur Entfernung des Pyridins 
mit Wasserdampf dest. Die erhaltenen Scliwefelsaureester dienen zum Farben u. 
Drucken. (E. P. 321462 vom 11/8. 1928, ausg. 5/12. 1929.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Ronald Sidney Barnes, Birkett Wyłam und John Thomas, 
Grangemouth, Herstellung von wasserloslichen Verbindungen der Ester von Leuko- 
verbindungen der Kupenfarbstoffe. Man fiihrt die Ester in Verbb. mit quaternaren Basen 
iiber. Man lost das Dinatriumsalz des Dischwefelsaureesters des Indigowei/3 in W. u. 
sauert in der Kalle mit verd. Essigsaure an, hierzu gibt man eine Lsg. von Trimethyl- 
phenylammoniumhydroxyd; es scheidet sich das Trimethylplienylammoniumsalz des 
Dischwefelsaureesters ab, das nach dem Waschen mit k. W., worin die Verb. wenig 1. 
ist, getrocknet wird. Die h. Lsg. dient zum Farben, der Farbstoff wird durch Behandeln 
m it sauren Oxydationsmitteln entwickelt. Zu einer Lsg. des Dinatriumsalzes des D i
schwefelsaureesters der Leukoverb. des Indigos gibt man eino Lsg. ron  Methylpyri- 
diniumehlorid, hierbei fiillt das in k. W. wl. Methylpyridiniumsalz aus. In ahnlicher 
Weise erhalt man diese Salze aus den Estern der Leukoverb.. anderer Kupenfarbstoffe. 
(E. P. 327 672 vom 4/10. 1928, ausg. 8/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Thionaphthenindolindigo- 
farbstoffe. (Schwz. PP. 136 571 u. 136 572 vom 23/5.1927, ausg. 16/1.1930. D . Prior. 
29/5. 1926. Zus. zu Schwz. P. 134946; C. 1930. I. 2638. — C. 1927- II . 2121 [E. P. 
271 906].) F ra n z .

W ilhelm  Eberlein und Colloisil Colour Co., Ltd., Bredbury, Deckfarbstoffe und 
Farblacke. (D an .P . 37207 vom 13/1. 1926, ausg. 7/3. 1927. E .Priorr. 16/1., 30/4. 
1925. — C. 1926. II. 1796 [E. P. 252416].) D r e w s .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A. W. C. Harrison, Pigmente zum Oebrauch in  Celluloselacken. I., II ., III. 

Spezialeigg. u. Hauptanspriiche. Farbzusatz in Beziehung zur Plastizitat. Bestiindig-
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keit einer Pigmentsuspension in einem fertigen Celluloseemail. Einfache Proben der 
Pigmente. Olabsorption oder Netzfahigkeit. Schwarze, weiBe, blaue u. gelbe Farb
stoffe. Griine, braune, rote, violette u. Purpurfarbstoffe. Mikrophotographien der 
gebriiuchlichsten WeiBfarben, sowio einiger bunter Pigmente. (Brit. ind. Finishing 1. 
30— 33.. 72—75. 98— 103. Mai 1930.) K oxiG .

V. G., tlber Farben- w id  Lackfabrikation. Bcschreibung der Herst. yon Farben 
u. Lacken unter besonderer Berucksichtigung der maseliinellen Einrichtung u. des 
Priifyerf. Mit photograph. Abbildungen. (Automobiltecbn. Ztschr. 33. 368—72. 
31/5. 1 9 3 0 . ) _______________ K o n ig .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Jacque C. Morrell und Gustav EglofJ,
Chicago, Herstellung von Harzen. Polymerisierbare KW-stoffe werden m it Phenolen 
u. Halogenen behandelt. — Z. B. werden dio beim CrackprozeB des Petrolcums an- 
fallenden D estillate durch ein Filter aus Fullererde geleitet, von welchem die poly-
merisierbaren KW -stoffe zuruckgehalten werden, wiihrend die anderen liindurch-
gehen. Das Filter wird dann m it A., A. oder CHC13 behandelt u. aus dem Extralct 
das Lósungsm. abdest D ie zuriickbleibenden KW-stoffe werden m it Phenol, Kresol 
oder rohen Teersauren gemischt u. bei 150° m it Cl2, Br„ oder J„ behandelt. Man erhalt 
ein nicht hiirtbares Harz. (A. P. 1 744135 vom 3/1. 1928, ausg. 21/1. 1930.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von glyptalharz- 
dhnlichen Kondensationsprodukten aus Ather- oder Thioatherdicarbonsauren oder 
dereń Anhydriden u. mehrwertigen Alkoholen oder D eriw . derselben mit wenigstens 
zwei freien Hydroxylgruppen. — Ein Gemisch von 134 Teilen Diglykolsaure u. 62 Teilen 
Olycerin wird im Olbad 1 Stde. auf 125° erhitzt, dann wird die Temp. auf 130— 140° 
erhóht u. die Temp. dabei gehalten, solange noch W.-Abspaltung eintritt. Es wird 
ein farbloses, siruposes Prod. erhalten, das in li. W. u. in organ. Losungsmm., wie 
Aceton, A. u. dgl., 1. ist. Durch Erhitzen einer diinnen Schiclit dieses Kond.-Prod. 
auf 140— 160° mehrere Stdn. wird ein fester, in W. u. Aceton unl. Film erhalten. —  
130 Teile Diglykolsaure (93,5°/0ig.) u. 62 Teile Athylenglykol werden bei 100— 150° 
gemischt u. nach allmahlichem Hochheizen mehrere Stdn. auf 170— 180° erhitzt. 
Die h. diinne Lsg. erstarrt in der Kalte zu einer knetbaren M., die in W. u. Aceton 

• G IL• COOH 1- ist- —  20 Teile Salicylessigsaure (I) werden mit 7 Teilen  
I j  i ' Glyeerin gut vermengt u. die M. wird in einer Sehicht-
L X  dicke von 1 cm 4— 5 Stdn. auf 130— 140° erhitzt. Das
^  COOH in. der Warme fl. Prod. erstarrt zu einer festen M., die

in Aceton 1. ist. —  2 Moll. Diglykolsaure, 1 Mol. Phtlialsdureanhydrid u. 2 Moll. Glyeerin 
werden 4 Stdn. auf 135° u. wcitere 4 Stdn. auf 150° unter Riihren erhitzt u. dabei 
wird C 02 darubergeleitet. Das h. yiscose Prod. wird beim Abkuhlen fest u. ist in 
Aceton, Alkylatliern des Athylenglykols u. Alkoholgemischen derselben 1. Die Lsgg. 
mit ZnO oder Fe20 3 dienen ais Metallanstriehmittel. Durch Erhitzen des 1. Anfangs- 
kond.-Prod. auf Tempp. oberhalb 90° wird ein unl. u. nicht sclimelzbares Harz er
halten. An Stelle von Phthalsaure kann auch Bernstein- oder Adipinsaure oder eine 
andere Dicarbonsaure benutzt werden. —- 180 Teile Leinolsauremonoglycerinester 
u. 55 Teile Diglykolsaure werden zusammen erhitzt u. nach Zusatz von 0,5 Teilen 
wasserfreien Na-Aeetats 4 Stdn. auf 120— 125° erhitzt. Dann wird die Temp. langsam 
auf 145— 150° gesteigert u. 4 Stdn. weiter dabei gehalten. Das Prod. (SZ. 16) ist 
eine yiscose feste M., die beim Erwarmen fl. wird u. in organ. Losungsmm. 1. ist. 
Event. werden den Prodd. noch Fuli- u. Weichmachungsmittel zugesetzt. (E. P. 
327722 vom 10/12. 1928, ausg. 8/5. 1930.) M. F. Muller .

Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., Wien und Oskar Neuss, 
Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Herstellung von kunstlichen Massen. (D. R. P. 
490 257 KI. 39 b vom 18/8. 1922, ausg. 23/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 484972; C. 1930.
I. 2022. — C. 1925. I. 1455 [E. P. 202 651].) Sarre.

John Stogdell Stokes, Huntingdon Valley P. O., iibert. von: Em il E. Novotny, 
Philadelphia, und Charles J. Romieux, W est Philadelphia, V. St. A., Herstellung 
von synthetisclien Harzen. Phenol u. Benzaldehyd werden in der Weise kondensiert, 
daB das wiihrend der Rk. entstehende W. abdest. kann. —  Z. B. werden 100 Teile 
Phenol oder Kresol u. 100 Teile Benzaldehyd in einem GefaB gekocht, das mit einer 
Fraktionierkolonne ausgestattet ist. Die Temp. steigt dabei innerhalb von 2 Stdn. 
bis auf 250°. Man erhalt einen Novolak, der durch Beliandeln mit Sauren, Basen oder 
den iiblichen Hurtungsmitteln in ein Resol ubergefulirt werden kann. Verwendet man
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wahrend der Kondensation eine Saure oder Base ais Katalysator, so wird unmittel- 
bar ein Resol erhalten. (A. P. 1 738 310 vom 20/9.1923, ausg. 3/12.1929.) N o u v e l .

Economy Fuse and Mfg. Co., iibert. von: Oscar A. Cherry, Chicago, Herstellung 
von PheiwlkoTidensationsprodukten. Phenol u. CH20  werden mit Hilfe von Ameisen- 
siiure kondensiert. —  Z. B. werden 200 Teile Phenol, 200 Teile CU f i  u. 10—50 Teile 
Ameisensaure 1— 2 Stdn. unter RiickfluB gekoclit. Das W. wird, gegebenenfalls nach 
vorheriger Dekantation, durch Vakuumdest, entfernt. Das erhaltene Harz is t ein 
Itesol, das beim Harten unter allmiihlicher Steigerung der Temp. von 70— 130° in ein 
durchsichtiges, bernsteinfarbiges R esit iibergeht. —  Man kann auch durch Anwendung 
geringerer Mengen CH20  erst einen Norolak herstellen, der nach Zusatz des restlichen 
C H fi  in das Resol iibergefiihrt wird. (A. P. 17 3 7  917 vom 21/4. 1926, ausg. 3/12.
1929.) N o u v e l .

Economy Fuse and Mfg. Co.,..iibert. yon: Franz Kurath, Chicago, Herstellung 
von Phenolkondensationsprodukten. Aquimolekulare Mengen Phenol u. C H fi  werden 
m it Hilfe bas., saurer oder neutraler Katalysatoren oder in Abwesenheit von Reaktions- 
be8chleunigern kondensiert. Nach dem Schiehtenbldg. eingetreten ist, werden zur Bin- 
dung von unkondensiertem CH20  15— 25% Furfuramid oder Hydrobenzamid zugegeben. 
Dann wird das W. durch Dekantieren entfernt. Das erhaltene Harz is t ein Resol u. 
kann fiir sich oder mit Fiillstoffen gehartet werden. (A. P. 1726  671 vom 19/2. 1926, 
ausg. 3/9. 1929.) N o u v e l .

Economy Fuse and Mfg. Co., iibert. von: Oscar A. Cherry und Franz Kurath, 
Chicago, Herstellung von Phenolkoiidensationsprodukten. Das Verf. des A. P. 1 726 671 
(vorst. Ref.) wird in  der Weise abgeandert, daB an Stelle von Furfuramid ein Gemisch 
von Furfurol u. N H S bzw. Hexamethylentetramin oder an Stelle von Hydrobenzamid 
ein Gemisch von Benzaldehyd u. N H 3 bzw. Ilezamethylentetramin Yerwendet wird. 
(A. P. 1726  650 vom 21/4. 1926, ausg. 3/9. 1929.) N o u v e l .

Bakelite Corp., New York, iibert. von: Conrad F. Schrimpe, Woodbridge, 
V. St. A., Herstellung von Kondensationsprodukten aus Phenol und Acetylen. Phenol 
u. Acetylen werden in Ggw. von H gS 04 u. konz. H 2S 0 4 kondensiert. —  Z. B. wird 
in  ein Gemisch von 2,2 kg Phenol, 880 ccm W., 220 g konz. H 2S 0 4 u. 45 g HgSOt 
Acetylen eingeleitet. Nach einigen Stdn. dekantiert man das W. ab, wascht das ent- 
standene Harz u. dest. bei 190— 200° oder m it W.-Dampf das ungebundene Phenol 
ab. Das Harz ist ein Novolak, der m it den iiblichen Hartungsmitteln in ein Resit 
iibergefiihrt wird. Durch Abiinderung der Rk.-Bedingungen laBt sich ais Anfangs- 
kondensationsprod. krystallisiertes Dioxydiphenylathan gewinnen, das in gleicher Weise 
wie das Harz weiterverarbeitet werden kann. (A. P. 17 4 2  519 vom 15/8. 1922, ausg. 
7/1. 1930.) N o u v e l .

George W. Stryker, Los Angeles, V. St. A ., Herstellung von Phenolformaldehyd- 
kondensatiomprodukten. Phenol u. C H ,0 werden bei niedriger Temp. kondensiert. — 
Z. B. werden 24— 32 Teile Phenol, 48 Teile CH.fi u. 1 Teil N H 3 im offenen GefaB 
unter Riihren 4— 5 Tage auf 48— 56° erwarmt. AnschlieBend wird 3— 4 Stdn. auf 80 
bis 95° erhitzt. Das erhaltene Harz wird gegebenenfalls gefarbt u. dann gehartet. Es 
eignet sich ais Ersatz fiir Kautschuk in der Zahntechnik. (A. P. 1 737 031 vom 1/10.
1927, ausg. 26/11. 1929.) N o u v e l .

Pollopas Ltd., England, Herstellung von II anistofformaldehyd kondensations
produkten unter Verwendung von Harnstoff, Thiohamstoff oder dereń D eriw . u. Alde- 
hyden, insbesondere Formaldehyd, so daB ein endliches Verh. von weniger ais 2 Moll. 
Formaldehyd auf 1 Mol. Harnstoff in der M. vorhanden ist. Dabei geht man zunachst 
von einer Menge Harnstoff zu Formaldehyd wie 1: 1,4 aus, die zunachst bei Tempp. 
unterhalb 70° vorkondensiert wird. Dann wird noch soviel Formaldehyd nachgegeben, 
daB das Verh. hólier ais 1: 1,4, aber unterhalb 1: 1,8 bleibt. Die weitere Aufarbeitung 
geschieht in iiblicher Weise. —  1000 Teile Formaldehydlsg. (30%ig) u. 600 Teile Harn
stoff werden 1 Stde. unterhalb 70° vorkondensiert u. dann wrerden 700 Teile 30%ig. 
angesauerte u. sd. Formaldehydlsg. langsam in die sd. Lsg. nachgegeben u. durch 
Kochen die Kondensation zu Ende gefiihrt. Nach dem Eindampfen wird die sirupóse 
M. in Formen gegossen, gehartet u. h. yerpreBt. In der Patentschrift sind noch weitere 
Beispiele beschrieben. (F. P. 680110 vom 8/8. 1929, ausg. 25/4. 1930. Oe. Prior. 
11/5. 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Harnstoff- 
formaldehydkondensationsprodukten. Harnstoff oder dessen D eriw ., wie Methylol- oder 
Methylenharnstoff, u. Formaldehyd werden in einem hydroxylgruppenhaltigen
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Losungsm. m it wenigstens 4 C-Atomen kondensiert u. dureh Zusatz einer organ. F l. 
aus der Lsg. in Form eines liarzartigen u. wasserunl. Kondensationsprod. ausgefallt. —  
2000 Teile Harnstoff werden bei 90— 100° in 1600 Teilen A. gel. u. nach dem Einleiten 
yon 24 Teilen Salzsauregas wird die Lsg. in eine Lsg. yon 2300 Teilen Formaldehydgas 
in  9000 Teilen Amylalkolwl yon 110° langsam eingetragen. Nach beendeter Rk. wird 
die klare Lsg. mittels 100 Teilen Na3P 0 4 neutrałisiert. 200 Teile dieser Lsg. werden boi 
gewohnlicher Temp. mit der 5— 10-fachen Menge PAe. (Kp. 40°) kurze Zeit yerruhrt. 
Nach dem Absitzen des Nd. wird die Lsg. abgezogen u. der Nd. mit 250 Teilen A. yer
ruhrt u. filtriert. Der feinpulyerige Nd. wird noch mehrmals mit A. gewaschen u. dann 
im Vakuum bei 50° getrocknet. Das erhaltene Kondensationsprod. wird in  n-Propyl- 
alkoliol zu einer 40°/oig. Lsg. gel. u. mit A. zu einer 20%ig- Lsg. verd. Dabei wird ein 
wasserfester, schnell trocknender Lack erhalten. An Stelle von Harnstoff kann auch 
Thioliamstoff verwendet werden. —  50 Teile einer 40°/oig- Lsg. von Dimethylolthio- 
hamstoff in Benzylalkohol werden mit 500 Teilen A. yerruhrt. Das dabei ausgefallte 
Kondensationsprod. wird mehrmals mit A. ausgewaschen u. dann getrocknet. Das 
feingepulverte Prod. wird in Glykolmonoathylather bei 80° zu einer 50%ig. Lsg. gel. 
u. mit A. zu einer 20%'g- Lsg. yerd. Die Lsg. ergibt einen klaren, wasserfesten Lack- 
iiberzug. Event. werden noch Celluloseester, wie Nitrocellulose, u. Weichmachungs- 
m ittel der Lacklsg. zugesetzt. (E. P . 327 673 yom 6/10.1928, ausg. 8/5.1930.) M. F . Mir.

F. Raschig, Deutschland, Umwandlung von Resiten in Novolake. Resite werden 
dureh Erhitzen m it wss. Alkali en unter Druck in  Novolake ubergefuhrt. —  Z. B. werden 
100 kg gepulyertes Resit u. 100 1 5% ig. NaOH  im Autoklayen 1 Stde. auf 200° er
hitzt. Nach dem Erkalten wird der entstandene Novolak m it C 02 oder einer anderen 
Saure ausgefallt. (F. P. 673 931 yom 23/4. 1929, ausg. 21/1. 1930. D. Prior. 18/6.
1928.) N o u v e l .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston,
Frankreich, Uberzugsmittel fu r  Metallóbcrflachen etc., bestehend aus dem Einwirkungs- 
prod. von Phenolen, insbesondere yon Resorcin, auf Furfurol in Ggw. von HCl evtl. 
unter Zusatz eines Weichmachungsmittels, wie Dikresylphosphat u. von etwas Cellulose- 
acetat. —  Z. B. geht man aus yon 11 Teilen Resorcin, 19,6 Teilen Furfurol, 6 Teilen 
Dikresylphosphat u. 1 Teil Celluloseacetat. (F. P. 678 688 vom 18/7. 1929, ausg. 
3/4. 1930. E . Prior. 18/7. 1928.) M. F. M u l l e r .

Dr. Alexander Wacker Gesellsehaft fiir elektrochemische Industrie G. ni.
b. H., W olfgang Gruber, Miinchen, Verfahren zur Herstellung klar auftrocknender 
Acetatlacke, dad. gek., daB man Acetylcellulose lóst in einem Gemisch von einem oder 
mehreren gechlorten KW -stoffen mit zwei oder mehr Alkoholen, wozu gegebenenfalls 
KW-stoffe zugesetzt werden kónnen, oder Losungsmm. fiir Acetylcellulose, die fiir 
sich an der feuchten Luft triib auftrocknende Schichten geben. —  Z. B . lóst man 
10 kg Acetylcellulose in 50 kg Dichlorathylen, 5 kg Methanol, 5 kg Sprit u. 40 kg Methyl- 
acetat. (D. R. P. 488 989 KI. 22 h yom 25/8. 1925, ausg. 11/1. 1930.) Sa r r e .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
L. S. Ornstein, J. Wouda und J. G. Eymers, Uber die Thermodynamik des 

Kaulschuks. II. Temperaturanderung von Oummi bei adiabatischer Dehnung. (L vgl. 
C. 1930. I. 3490.) Es werden Dehnungsyerss. an einer nachwirkungsfreien Gummi- 
mischung ausgefiihrt. D ie Mischung besteht aus 100 Tin. Latex, 5 Tin. Schwefel, 
1 Tl. D. P. G., 3 Tin. Zinkoxyd  u. wurde 30 Min. bei 147° vulkanisiert. Diese Mischung 
hat bis zu Dehnungen von 250°/0 keine Nachwrkg. Bei groBeren Dehnungen flieBt 
der Gummi langsam bis 370°/o u. hat bei der Entlastung zwar auf einem Stiick ein 
yerandertes Dehnungsgesetz, aber gleichfalls keine Nachwrkg.; yielmehr liegt eine 
yerzógerte Umwandlung zweier Phasen yor. —  Die thermodynam. Behandlung der 
elast. Dehnung einer Phase ergibt eine Temp.-Anderung ais Funktion des Elastizitats- 
gesetzes, der spezif. Wiirme u. der linearen Warmeausdehnung. Elastizitatsgesetz 
u. Warmeausdehnung werden in einem dadurch bestimmt, daB mittels des im 1. Teil 
beschriebenen App. die Dehnungskurven bei yerschiedenen Tempp. aufgenommen 
werden. Zur Messung der spezif. Warme von Kautschuk in angespanntem oder ent- 
spanntem Zustand wird ein geeignetes Calorimeter entwickelt. Der Warmeeffekt 
bei der Dehnung wird thermoelektr. gemessen. Bis zu Dehnungen von 150°/o ist die 
Ubereinstimmung mit der Theorie befriedigend, bei groBeren Dehnungen stórt der
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Umwandlungsvorgang. —  Aufierdem wird der Warmeeffekt an Hókgummi gemessen. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 273— 79. 1930.) E is e n s c h .

Dispersions Process, Inc., Dover, Delaware, iibert. von: W illiam  Beach Pratt,
WTellesley, Massachusetts, Herstellung ton  wafirigen Kautschukdispersionen. (A. P.
1 755 892 vom 10/7.1924, ausg. 22/4.1930. —  C. 1 9 2 6 .1. 514 [E. P. 233 370].) F r a n z .

Dispersions Process, Inc., Dover, Delaware, iibert. von: W illiam  Beach Pratt, 
W ellesley, Massachusetts, Herstellung von iciiprigen Kautschukemulsionen. (A. P. 
1 755890  vom 11/4.1923, ausg. 22/4.1930. — C. 1924. II. 2706 [E. P . 217 612].) F r a n z .

Alfred Brewerton Craven, Selby, England, Oxydation von Guttaperclia- oder 
Balataharz. Das durch Extraktion aus Rohguttapercha gewonnene klebrige halb- 
fłiissige Harz wird bei 60— 100° unter Zusatz von etwa 1% harzsaurem Mn durch 
Durchblasen von Luft oxydiert. Es entsteht ein bernsteinfarbenes Harz, das an Stelle 
von Kolophonium u. Eirnisgummi sowie zusammen mit vulkanisiertem Kautsehuk  
ais Materiał fiir Linoleum verwendet werden kann. (A. P. 1 7 5 1 7 2 4  vom 23/7. 1927, 
ausg. 25/3. 1930. E. Prior. 1/1. 1927.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., London, iibert. von: G. W. Trobridge, Birmingham, 
Gefarbte Kautschukgegenstiinde. Man uberzieht Eormen, welche auch Muster zeigen 
konnen, m it einer gefarbten wss. Kautschukdispersion durch Streichen, Drucken oder 
Spritzen u. bringt danaeh einen zweiten Oberzug m it einer anders gefarbten Dispersion 
durch Tauchen, Spritzen oder Elektrophorese auf, trocknet u. vulkanisiert. Man kann 
auf diese Weise auch transparente Effekte erzielen. Die Dispersion kann ais Zusatz- 
stoffe Faktis, Regenerat, Abfallkautschuk, Leder- oder Korkmehl, Faserstoffe, Metall- 
pulver, kolloide Metalle u. Aldehydharze enthalten., (E. P. 324 006 vom 11/10. 1928, 
ausg. 13/2. 1930.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, E. A. Murphy und Alfred Niven, Birmingham, 
Herstellung farbiger gemusterkr tJberziige aus Kautsehuk- und anderen -dispersionen. 
Man iiberscbichtet Kautschukmilch von ziemlich hoher Viscositat m it einer oder 
mehreren anders gefarbten Kautschukmilchschichten u. ruhrt evtl. etwas durch. 
Man fiihrt Formcn evtl. unter Bewegung ein u. trocknet oder entwassert den Nd. 
Man erhalt eigenartig gemusterte Oberflachen, sog. „Jazz“effekt. Man kann auch zu- 
nachśt in  die Kautschukmilch tauchen u. danaeh die andersfarbige Kautschukmilch 
iiberschichten. Gutes Trocknen gibt glanzende Oberflachen. Der Effekt kann durch 
Entschwcfeln der Oberfliiche, d. h. Auskochen m it NaOH-Lsg., verstarkt werden. 
Man kann der Kautschukmilch Faktis, synthet. Kautsehuk, Harnstoffaldehyd- 
kondensationsprodd., Korkmehl, kolloidale Metalle u. a. zusetzen. (E. P. 323 755 
vom 6/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) P a n k ó w .

India Rubber, Gutta Percha & Telegraph Works Co., Ltd., und W. J. Perry, 
London, Herstellung von Ballen. Zwischen den Kautschukkern u. die Deekseliicht legt 
man eine oder mehrere Lagen von unvulkani'sierten Kautschukmischungen in  Blatt-, 
Faden- oder Halbkugelform oder taucht den Kern in mit Vulkanisierungsmitteln 
Yersetzte Kautschukmilch. Um ein Anvulkanisieren zu vermeiden, kann man ab- 
wechselnd Lagen m it S u. mit Beschleuniger aufbringen. (E. P. 325 590 Tom 23/11. 
1928, ausg. 20/3. 1930.) P a n k ó w .

W estern E lectric Co., Inc., New York, iibert. von: Archie R. Kemp, E ast 
Orange, New Jersey, Plastische Massen. (A. P. 1 7 5 3 7 4 6  vom 3/12. 1923, ausg. 
8/4. 1930. — C. 1926. I. 514 [E. P. 231781].) F r a n z .

F. W eckerle, Munehen, Plastische kautschukhaltige Masse. Die Grundmischung 
besteht aus Kautsehuk ais Bindemittel (auch ais Lsg. oder in Form vón Kautschukmilch 
angewandt), S, evtl. einem Vulkanisationsbeschleuniger, Hydrochinon, einem Glucosid 
wie Aesculin oder einem Phenol-Formaldehydkondensationsprod. Dazu kommt ein 
Fiillstoff. Ais letzterer dient bei Saurebestandigkeit Asbest, Alkalibestiindigkeit 
Quarz, fiir elektr. Isoliermaterial Ghmmer. Aesculin schiitzt gegen Licht, Hydrochinon 
gegen 0 2. Eine Mischung besteht z. B . aus 15 Teilen Kautsehuk in Lsg., 12 Teilen S, 
3x/2 TeOen ZnO, 21/ ,  Teilen Hydrochinon, 1/2 bis 1 Teil Phenol-Formaldehydkonden- 
sationsprod. u. 67 Teilen Fiillstoff. Unter Zusatz von Benzin stellt man durch mehr- 
faches Kneten eine Pastę her, die in Cvclohexanollsg. gespritzt werden kann. (E. P. 
325 312 vom 27/11. 1928, ausg. 13/3. 1930.) P a n k ó w .

L’Accessoire de Precision. Frankreich, Oberzugsmittel fiir  Kautschukschlduche, 
Lederverbindungen etc., die mit FI., insbesondere mit Losungsmm., in Beruhrung 
kommen u. die evtl. beiderseitig damit ausgekleidet werden, bestehend aus 8 bis 10%
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Celluloseacetat, 10 bis 15% A., 15 bis 25% Methylacetat, 30 bis 35% Aceton, 20 bis 
25% Athylsulfat, 3 bis 10% eines Weichmachungsmittels u. 8 bis 10% eines Pigments. 
Das Uberziehon geschieht z. B. durch Eintauchen in dieses Mittel. (F. P. 677 754 
vom 2/7. 1929, ausg. 14/3. 1930.) M . F. M u l l e r .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: Gerald D. Mallory, Akron, Ohio, 
Schutzmasse fiir Kautschukschlduche. D ie bei der Horst. von Kautschukreifen ver- 
wendeten Heizschlauche werden m it einer Alterungsscliutzlsg. uberzogen, die z. B. aus 
Gl,8 Teilen Glycerin, 6,4 Teilen ZnO, 2,6 Teilen Kienteer, 29,2 Teilen Asbestine u. 
10,0 Teilen W. besteht. Statt Asbestine kann man auch Talk, Kreide, Baryt oder 
RuB, statt Kienteer auch Riiból, chines. Holzól oder Kohlenteer ver\venden. (A .P . 
17 5 5  069 vom 18/11. 1927, ausg. lo /4 . 1930.) P a n k ó w .

XIV. Zucker; KoŁlenhydrate; Starkę.
Vojt6ch Mareś, Studie iiber die Pufferungskapazitat der Melassemaischen und 

den Pufferungseinfluji von Calciumlactat. Durch Zugabe von Calciumlactat zu sehlecht 
gepufferten Maischen wird die Garungsintensitat stark erhóht. Die Pufferungs
kapazitat steigt mit der rclativen Menge der anwesenden Zellen mikroskopischer Orga- 
nismen u. wird durch jene Stoffe verursacht, welche diese Zellen absondern. So kann 
auch die Pufferungskapazitat von Calciumlactat erhóht werden, indem man vorher 
bestimmte Schimmelpilze darauf wachsen liiBt. Auf Grund der Verss. wird die 
Pufferungskapazitat durch Wrkg. der Salze organ. Sauren auf die H-Ionen des Mediums 
u. dadurch auch auf die Lebensvorgange der darin vegeticrenden Mikroorganismen, 
erklart. (Chemicky Obzor 5. 90— 96. 30/4. 1930.) Ma u t n e r .

B. Zinunermann, Die, Analyse der Raffinadetypen. Vf. gibt einen Oberblick 
iiber die Analytik der zu untersuchenden Raffinaden unter Yerwendung der neueren 
Methoden. Cubes, Zentrifugalpilć, RaffinadegrieB u. -mehl, sowie sog. Inlandkrystall 
wurden chem. u. physikal.-chcm. untersucht, u. zwar auf Feuchtigkeit, Polarisation, 
Invertzuckergeh., Asche, GroBe u. GleichmaBigkeit des Kornes, Luminescenz, Ober- 
fliichenspannung, Caramelisation, Lichtabsorption, Depression des Sauerstoffmaximums 
u. Geschmack. —  Der Feuchtigkeitsgeli. bewegt sieli zwisehen 0,029 u. 0,046%; die 
Polarisationszahlen zwisehen 99,90 u. 99,96; der Geh. an Invertzucker schwankt 
zwisehen 0,005 u. 0,041, u. an Asche zwisehen 0,009 u. 0,028%. Die GroBe u. Gleich
maBigkeit des Kornes wurde durch Absieben auf einer Serie von Sieben u. Wagen der 
Menge der auf jedera Siebe aufgefangenen Raffinade ermittelt. Die Luminescenz- 
messungen ergaben Werte von 4— 19 Einheiten fiir die in  obiger Reihenfolge genannten  
Sorten. Der Caramel sat onstest (13 g Substanz 15 Min. im Olbad auf 170° erhitzt u. 
dann in  50 ccm H„0 gel.) lieferte keine guten Resultate. Bei der Lichtabsorption wurde 
gefunden, daB die kleinste, fast nicht mehr meBbare Absorption bei Cubes, die gróBte 
beim Inlandkrystall sich zeigt. Aus den polarograph. Messungen geht hervor, daB samt- 
liche Verunreinigungen (Kolloide, Farbstoffe u. organ. Nichtzucker), welche die Raffi
naden in so minimalen Mengen begleiten, mehr oder weniger oberfliichenaktiv sind. 
Die Geschmacksprobe ist sehr schwierig u. erfordert viel tlbung u. Erfahrung. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 405—09. 9/5. 1930. Ber. d. Forschungsinst. d. 
csl. Zuckerind. D XCIX.) T a e g e n e r .

Erich Gundermann, Die Holzzuckerfabrikation nach dem Verfaliren von Bergius. 
Eingehende Darst. der Entw. u. Technik des Verf. —  Nach Angabe der chem. Zus. des 
Holzzuckers śiuBert sich Vf. kurz iiber Ausbeuteverhaltnisse, Betriebsunkosten u. 
Preis des neuen Futtermittels, u. befaBt sich dann ausfiihrlicher mit den Konkurrenz- 
móglichkeiten des Holzzuckers fiir den Riibenzucker. Seine Ausfiihrungen gipfeln 
in dem Endergebnis, daB bei der augenblicklichen tjberproduktion an Rohzucker kein 
Bedarf fiir ein neues Futterm ittel yorliegt, u. auch die Riibenzuckerindustrie von dem 
Holzfutterzucker yorlaufig keinen Schaden zu erwarten hat. (Apparatebau 42. 125 
bis 129. Ztrbl. Zuckerind. 38. 593— 97. 31/5. 1930.) T a e g e n e r .

Rudolf Kohlmann, Hilfsapparai bei Bestimmung der Restalkalitat. Fiir die 
Best. der Restalkalitat u. des Restkalkgeh. der Safte hat Vf., um die Durchfiihrung 
der Methode zu beschleunigen, einen Kiihlapp. konstruiert. In den Kiihlmantel eines 
gewóhnlichen Glaskiihlers von 300 mm Lange m it den iiblichen WasseranschluB- 
stutzen tritt oben ein eingesckmolzenes EinfluBrolir fur das Kiihlgut m it einem lichten  
Durchmesser von 4 mm ein, u. durchlauft in 25 Spiralwindungen den Kiihlmantel, 
worauf es ais grades Steigrohr diu-ch die Mitte der Spirale wieder nach oben fiihrt. An
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seinem abseits gebogenen Kriimmer ist durch eine Schlauchverbindung ein Glasrohr 
von 2,5 mm Durchmesser befestigt, welches 20 mm iiber die unterste Spiralwindung 
hinabreicht u. ais Saugrohr dient. In  etwa 21/, Min. durehflieBt l/2 1 h. Saft das System, 
wobei er auf etwa 20° abgekiihlt wird. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 691. 31/5. 1930.) T a e g e n .

G. Bruhns, Uber Zuclcerbesłimmung „nach Bertrand“ . Vf. unterzieht das bereits 
im Jahre 1906 von B e r t r a n d  (Buli. de la Soc. chim. de France [3] 35. 1285) aus- 
gearbeitete Verf. zur Beat. der (schnell) reduzierenden Zuckerarten (Glucose, Invert- 
zuoker, Lactose, Galaktose, Maltose, Mannose, Sorbose, Xylose, Arabinose [Lavulose 
fehlt]) u. fiir Dioxyaceton einer eingehenden Kritik. —  Zum Unterschied von S o x h le t  
benutzt B e r t r a n d  fiir die alkal. Iiupferlsg. dieselben Reagentien in  anderen Verhalt- 
nissen (20 g Kupfersulfat auf 500 cem H 20 ;  100 g Seignettesalz u. 75 g reines Atznatron  
auf 500 ccm H 20 ). Je 20 ccm dieser beiden getrennt aufbewahrten Lsgg. werden m it 
20 ccm der zu untersuchenden Zuckerlsg. nach dem Anwarmen 3 Min. lang schwach 
gekocht, der Nd. in der iiblichen Weise behandelt, einige ccm einer Lsg., die 50 g Ferri- 
sulfat u. 200 g konz. H 2S 0 4 im 1 enthalt, aufgelost, u. diese Lsg. m it einer Permanganat- 
Isg. (5 g KM n04 im 1) titriert. —  Nach Abwagen der Vor- u. Nachteile der B e r tr a n d -  
schen Methode u. Bewertung der dazu ausgearbeiteten Reduktionstabellen kommt Vf. 
auf Grund seiner Vergleichsverss. nach dem Rhodanjodkaliumverf. zu dem Ergebnis, 
daB die Best. nach BERTRAND fiir die Zwecke der Zuckerindustrie infolge der Red. 
der Saccharose durch die stark alkal. Kupferlsg. unbrauchbar ist, u. sie nur dann an- 
wendbar sein wird, wenn die Anwesenheit von Saccharose in der zu untersuchenden 
Lsg. ausgeschlossen ist. Vf. weist auf seine diesbezuglichen friiheren Verss. u. Arbeiten 
von K j e l d a h l  (Ztschr. analyt. Chem. 1 8 9 6 . 344) u. H e r z f e ld  hin, die seine Aus- 
fuhrungen bestatigen sollen. —  In  einem Anhang gibt Vf. einen t)berbliek iiber die 
geschichtliche Entw. der Methoden der Kupferbest. u. der Yerwendung von Perman- 
ganat- bzw. Ferrisulfatlsgg. zum Messen des ausgeschiedenen Cu20  nach der Red. mit 
FEHLiNGscher Lsg. (Ztrbl. Zuckerind. 38 . 687— 90. 31/5. 1930.) T a e g e n e r .

XV. Garungsgewerbe.
Carl R ossie, E kktrizitdt in Gar- und Lagertanks aus Eisenbelon. Kurze Entgegnung 

betreffend die Arbeit yon E m s l a n d e r  (C. 1 9 3 0 . I. 3494) iiber „Elektrizitat in  Gar- 
u. Lagertanks" u. einige Bemerkungen E m s l a n d e r s  zu dieser Entgegnung. (Wchscbr. 
Brauerei 47- 227— 28. 17/5. 1930. Berlin.) K o l b a c h .

Franz Edler von Koch, Hopfentrocbiung. Hopfendarrverss. unter Yerwendung 
von Heizgasen im Trockenluftgemisch fiihrten zu einer Explosion, wras auf niedrige 
Flamm- bzw. Brennpunkte bei yersehiedenen Hopfenbestandteilen schlieCen lieC. 
Der Flammpunkt des Hopfenóls, des Hopfenharzes u. des Hopfenstaubs wurde zu 
65, 140 bzw. 170 u. der Brennpunkt zu 92, 195 bzw. 225° bestimmt. —  Kurze Be- 
schreibung einer neuen Hopfendarre, bei welcher die Temp. der Trockenluft automat, 
geregelt wird. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 70 . 675—76. 21/5. 1930. Rohrbach, 
Hallertau.) K o l b a c h .

Fritz Kutter, Uber Intenswkochung und Truhansscheidung. In einer Wiirze- 
pfanno, die auBer der Bodenheizung eine Zusatzheizung mit Hilfe einer rotierenden 
Heizschlange gestattete, ■wurde das Kochen der Wiirze einmal mit der Bodenheizung 
allein u. das andere Mai m it Bodenheizung u. Zusatzheizung bewirkt. D ie Menge 
des ausgeschiedenen Trubs wurde im allgemeinen durch die Zusatzkochung nicht 
erhoht. Der EiweiBgeh. des Trubs aus den intensiyer gekochten Wiirzen war niedriger 
u. der Aschegeh. hoher ais bei den n. gekochten Wiirzen. D ie schnellere Vergarung 
u. die dunklere Hefefarbe bei den Suden mit Intensivkochung lieB auf starkere Trub- 
ausscheidungen wahrend der Garung schlieBen. (Ztschr. ges. Brauwesen 53. 77— 83. 
Mai 1930.) K o l b a c h .

J. Raux, Die Liiftung der Wiirzen. Zusammenfassende Darst. der Rolle des Luft- 
sauerstoffs beim Kochen dsr Bierwiirze u. bei der Garung. (Brasserie et Malterie 20- 
49— 58. 5/4. 1930.) K o l b a c h .

V. Bermann, Uber Fluorescenz ton M alz und Bier. Gerste u. Griinmalz zeigen 
keine Fluorescenz, wahrend Darrmalz, Wiirze u. Bier griines Fluorescenzlicht ergeben. 
Das erregende Licht liegt im Bereich des visuellen Blaus. Starkę u. EiweiB (Weizen- 
kleber) sowie dereń Abbauprodd. fluorescieren nicht, wohl aber die beim Erhitzen yon  
Zucker mit Aminosauren entstehenden Melanoidine. D a letztere sich auch beim Darren 
bilden, ist hiermit die Fluorescenz des Darrmalzes, der Wiirze u. des Bieres erklart.
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(Wchschr. Brauerei 47. 215— 17. Ztschr. ges. Brauwesen 53. 55. 10/5. 1930. 01- 
miitz.) K o l b a c h .

J. Heyrovsky, I. Smoler und Josef Stastny, Erforachung terschiedener Essig- 
arten m it der polarograpliisclien Methode m it der QuecksilbertropJkathode. D ie Methode 
unter Verwendung der Elektrolyse mit der Quecksilbertropfkathode (nach H e y r o v s k y )  
gibt gut reproduzierbare Werte, welche photograph. u. automat, registriert werden. 
Im  Garungsessig wurden Acetaldehyd, ais Zwischenprod. der bakteriellen A.-Garung, 
u. oberflachenakt. Stoffe nachgewiesen. So kann Garungsessig yom Essig aus Eisessig 
unterschieden werden. —  Eingehende Beschreibung der Arbeitsweise. (V6stnik Cesko- 
slovenske Akad. Zemedelskć 6 490— 500. 1930.) M a u t n e r .

A. Widmer • und O. E. Kalberer, Die Entsduerung untergorener Traubensiifte 
mittels Dikaliumtartrat und kohlensaurem K alk. Di-K-Tartrat wirkt ebenso wie wahr- 
scheinlich CaC03 nicht in  erster Linie neutralisierend auf die titrierbare Saure, sondern 
verschiebt das Gleichgewicht zwischen H ' u. Saureanionen, indem die Dissoziation  
der Saure zuriickgedrangt wird. Aus den abgedruckten Kurven folgt, daB bei Zugabe 
von soviel des Salzes, ais 1 °/00 Weinsaure entspricht, die titrierbare Saure nur wenig, 
der Sauregrad wesentlich zuruckgehen. Bei Zusatz von 2°/00 sinkt der Sauregrad 
abermals erhcblich, selbst bis auf 1/2, die Gesamtsaure merklich, dagegen die Weinsaure 
erst von etwa 4% 0 ab proportional dazu. Durch eine Entsauerung um hóchstens 3°/00 
wird der Sauregrad in der Regel sehr weitgehend herabgesetzt. (Mitt. Lebensmittel- 
unters. Hygiene 21. 103— 13. 1930. Wadenswil, Schweiz. Versuchsanst. f. Obst-, Wein- 
u. Gartenbau.) GROSZFELD.

G. Benz, tlber die Verwendwig ton Sufhnostpulvem  (Mikrobin und anderen 
Benzoaten) zur Konsertierw ig ton  Obst- w id  Traubenmost. Die SuBmostpulver be- 
stehen durchgangig aus Na-Benzoat u. anderen Verbb. oder D er iw . der Benzoesaure wie 
p-Chlorbenzoesaure, p-Oxybenzoesaure, dereń Na-Salzen u. Estera, citrobenzoesaurem 
N a u. ahnlichen. Hygien. einwandfrei sind sie nicht, wenn auch vielleicht in  kleinen 
Mengen unbedenklich. Ihre Wrkg. besteht in der Unterdruckung der Garung. Weitere 
Ausfuhrungen iiber Zulassigkeit bzw. Beurteilung nach dem Weingesetz. (Dtsch. 
Nahrungsmittel-Rdseh. 1930. 82—83.15/5 . Heilbronn, Chem. Dntersuchungsamt.) Gd.

Ch. Schweizer, Die Methode zur Bestimmung der Triebkraft der Backereihefe. 
Zur Messung der Triebkraft der Backereihefe (vgl. E l i o n  u . E l i o k ,  C. 1929. II . 1090) 
mit móglichst einfachen Mitteln eignet sich am besten die Messung der Teigausdehnung 
in einem graduierten Zylinder von 7,5 cm Durchmesser, u. zwar ohne ZuruckstoBen, 
zur Best. der Anfangsgeschwindigkeit, wenn eine móglichst rasch einsetzende Garung 
erwunscht ist, m it halbstundlichem ZuruckstoBen, wenn die gesamte Triebkraft be
stimm t werden soli. —  Zu Vergleichsverss. ist stets das gleiche Mehl bei gleicher Temp. 
zu verwenden. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 2 1 .117— 20.1930. Bern, Eidgen. Gesund- 
heitsamt.) G r o s z f e l d .

A. Miermeister, Beitrdge zur Beurteilung ton  Trinkbranntweinen, insbesondere 
ton Kirschuusser und Bum durch Bestimmung hoher Oxydalionspote7itiale mittels p-Toluol- 
sulfonchloramidnatrium (Chloramin Heyden). Bei Anwendung des Verf. von T il l m a n S 
u. H o l l a t z  (C. 1929. II . 2274) unter jodometr. Ausfiihrung der Titration wurden fiir 
echte Rums nach Addition der in  den einzelnen Fraktionen nach MlCKO erhaltenen 
Chloraminwerte charakterist. erhohte Verbrauchszahlen, bei Kunst-Rum dagegen sehr 
niedrige gefunden. Bei Kornbranntweinen wurde nur eine Abhangigkeit zwischen 
Kornwurzegeh. u. Chloraminverbrauch, aber keine fiir die Beurteilung geeignete Werte 
beobaehtet, auch nicht bei Weindestillaten, Weinhefedestillaten u. Weinbranden, 
nur Tresterweine zeigten ein hohes Reduktionsvermogen. Bei echten Kirsch- u. 
Zwetschenwassern waren die durch Addition der in der 3. u. 7. Fraktion erhaltenen 
Chloraminzahlen gegeniiber aus Essenzen bereiteten Kunstprodd., die nur ein geringes 
Reduktionsvermogen zeigten, charakterist. erhóht. Ausfuhrliche Beschreibung der 
Kirschwasserherst. u. Hinweis auf die verschiedenartige Aromabldg. besonders des 
Kernaromas in  Verb. m it dem Chloraminyerbrauch. Weitere Angaben iiber Verh. 
kiinstlieher Aromatisierungsmittel, wie Benzaldehyd u. Bittermandelwasser, in  A.-W.- 
Mischungen gegeniiber Chloramin. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 289— 300. Febr./ 
Marz 1930. Berlin, Staatl. Nahrungsm.-Unters.-Anst.) Gr o s z f e l d .

J. R uffy , Vergleich der Stufentitration der Milchsdure in  Wein und ilirer Be
stimmung durch die A lkalitat der Asćhe. Das Verf. von T il l m a n s  u .  W e i l l  (C. 1929.
II . 2119) wurde m it dem des Lebensmittelbuches u. dem von BARAGIOLA u .  Sc h u p p l i  
Terglichen u. eine gute Ubereinstimmung festgestellt. Das Verf. ist besonders fiir
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Reihen- u. Schiedsanalysen geeignet, wahrend Vf. fiir gelegentliche Einzelfalle das von  
B a r r a g i o l a - S c h u p p l i ,  weil einfacher, yorzieht. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 
21. 97— 99. 1930. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
W. F. Geddes, Chemische und physikalisch-chemische Anderungen in  Weizen 

und Weizenprodukłen infolge erhohter Temperaturen. II. (I. vgl. C. 1 9 3 0 .1. 2179.) Verss. 
mit Proben von steigender Backfahigkeit u. solclien, bei denen die Hitzebehandlung 
eine verbesserte Backfahigkeit, festgestellt am Grundbackvers. (basie procedure) 
ergeben hatte. Bei allen Proben war durch die Hitzebehandlung die Klebergiite ver- 
mindert, die Viscositiit des Klebers u. Gasbindungsfahigkeit des Teiges vermindert, 
wahrend andererseits hohe positive Korrelationen zwischen Viscositat, Gasretention 
u. Brotvol. erhalten wurden. Die merklich hóheren Beziehungen zwischen diesen Zahlen 
fur Klebergiite u. Brotvol. nach dem K B r03-Backvers. zeigten, daB dieses Verf. bessere 
Anhaltspunkte liefert. Die Abnalime der Viscositiit war nahezu eine lineare Funktion 
der Temp. fiir konstantę Erhitzungszeit. Die Leichtigkeit der Peptisierung der Mehl- 
proteine durch n. M gS04, n. K J  u. 5% ig. K 2S 0 4-Lsg. fiel deutlich u. steigend mit 
Erhóhung der H it ze wrkg. D ie stark positiven Korrelationen zwischen der Menge des 
durch diese Salze extrahierbaren Proteins zeigen, daB dio GroBe dieser Fraktionen  
durch die gleiehen Eigg. der Mehlproteine beeinfluBt wird, wobei es sich um die 
kolloiden Eigg. der Mehlproteine handelt. Hohe positive Korrelationen wurden zwischen 
Brotvol. u. Geh. an peptisiertem Protein erhalten. Erhóhung des W.-Geh. von Mehl 
bei bestimmter Erhitzungszeit u. -temp. iiuBerte sich in  yerminderter Proteinpepti- 
sierung. Die Abnahme der H 2S 0 4-Fraktion bei Erhóhung der Hitzebehandlung er- 
streckte sich sowohl auf dio Gliadin- ais auch auf die Gluteninfraktion [Ba(OH)2-Verf.]. 
Die diastat. Kraft zeigte nur geringe Abnahme bei den Mehlen, dereń Backfahigkeit 
durch die Hitzebehandlung verbessert war, ausgesprochene Abnahme dagegen bei 
starkerer Einw. der Hitze. D ie Empfindlichkeit der Starkę gegen Diastasewirkg. 
blieb unbeeinfluBt, bis ausgesprochene Schiidigung der Backfahigkeit eintrat. Die 
Inaktivierung der Diastase erfolgt anscheinend vor Anderungen in der amyloclast. 
Empfindlichkeit. Die proteolyt. Wrkg. wird m it der Hitzebehandlung merklich ver- 
mindert, deutlich, bevor die diastat. Kraft wesentlich beeinfluBt ist. Die [H ’] zeigte 
keine eindeutige Beeinflussung, der Pufferwert war etwas erhóht. Die biochem. 
Anderungen lagen gróBtenteils in Richtung einer verminderten Backfahigkeit u. geben 
keine ausreiehende Erklarung fur die erhóhten Backfahigkeitswerte bei dem Grund- 
verf. (Canadian Journ. Res. 2. 65— 90. Jan. 1930. Manitoba, U niv.) G r o s z f e l d .

Max Griinewald, Die Bedeulung der Sojabohne. Erklarung der botan. u. biolog. 
Eigg. der Sojabohne, dereń Verarbeitung, Verwendung u. Zus. Vf. tritt fiir Mitverwen- 
dung des Sojamehles ais Backhilfs- u. Veredelungsmittel ein. (Ztschr. ges. Getreide- 
wesen 17. 95— 98. April 1930.) H a e v e c k e r .

Haupt, Nochmals das Pflanzenhcitliin. Nochmalige Stellungnalime zu R o s z l e r  
(C. 1930. I- 3496). Vf. bekampft nicht die Verwendung von Pflanzenlecithin schlecht- 
liin, sondern seine Mischung m it Eiern in betriiger. Absicht zur Herst. von Eiernudeln. 
Die Sojaollecithinmischung der Hansamiihlen enthalt 0,90°/0 Lecithin-P20 5, also etwa 
soviel, wie fl. Eigelb. Auf bereits im Verkehr befindliehe Lecithin-Schnittnudeln mit 
E i wird hingewiesen. (Dtscli. Nalirungsmittel-Rdsch. 1930. 7S. 15/5. Bautzen.) Gd.

T. H. Fairbrother, Untersuchungen iiber ■ Getreidechemie. VI. Enzymldtigkeit in  
Mehl und Weizen. (V. vgl. C. 1930. II . 327.) Behandelt werden: Diastat. Kraft, 
gekeimter Weizen u. diastat. Kraft, Best. der letzteren, EinfluB von Temp. u. pn-Wert, 
Best. des reduzierenden Zuckers, Pikrinsaureyerf. dafiir, Sehwankungen in diastat. 
Kraft verschiedener Mehle, EinfluB der diastat. Wirksamkeit u. Farbę der Kruste, 
proteolyt. u. andere Enzyme des Mehles. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 5. 313— 16. 
Aug. 1929.) * t G r o s z f e l d .

S. Kiihnel Hagen, U ber Blausdure in Limabohnen. II . Der Einflufl der Er- 
hiłzung auf die Gifligkeit der Bohnen. (I. vgl. C. 1928. II . 797.) Zur Best. von ab- 
spaltbarem HCN werden 50 g feingemahlene Bohnen in einem geschlossenen 2-1-Kolben
3 Stdn. mit einer Mischung von 244 ccm „Citrat“ u. 156 ccm NaOH-Lsg. nach 
S o r e n s e n  sofort kriiftig geschuttelt u. dann 3 Stdn. stehen gelassen. Darauf werden 
250 ecm im strómenden Dampf abdest., wobei das AbfluBrohr des Kiihlers in 50 ccm 
W. +  2 ccm 2-n. NaOH eintauchte. Zum Destillat setzt man 1 g K J  u. titriert mit
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0,05-n. A gN 03, indem das D estillat stets in  2 gleiche Teile in  gleiehen Kolben geteilt 
u. die eine Halfte ais Vergleichslsg. benutzt wird. 1 ccm 0,05-n. HCN =  2,70 mg HCN; 
Fehlergrenze der einzelnen B estst. etwa 0,1 mg HCN. Wenn bei den Bohnen durch 
besondere Behandlung das Ferment zers. sein kann, ist solches in Form von akt. Mebl 
von gleicher oder wahlverwandter Art wieder zuzusetzen. —  Langeres Erhitzen auf 
125° beeinfluCt den Glucosidgeh. der Bohnen nicht, sondern zerstórt nur das Ferment, 
wodurch die HCN-Best. erschwert wird. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59 . 211— 16. 
Febr./Marz 1930. Kopenhagen, Teclin. Hochsch.) GROSZFELD.

Werner Oetker, Beitrdge zur mikroskopischen Diagnostik von Marmdaden. 
Die anatom. Unters. der Friichte u. Samen der Gattungen Ananas, Ribes u. Vaccinium  
wird ausfiihrlich beschrieben. Fiir die prakt. Marmeladenunters. wird der Nachweis 
von Starkę besonders betont, die nicht in  Ananas, Stachelbeere, roter u. sebwarzer 
Johannisbeere, Kirsche, Aprikose, Erdbeere, Brombeere, Orange, den Ericaceen u. 
der Melone, in  Spuren bei Pflaume, Pfirsich, Himbeere, Hagebutte, den Chenopodiaceen, 
in  groBerer Menge in  unreifen Friichten oder nicht ausgewachsenen Pflanzenteilen, 
besonders bei Kernobst, in Tomatc, Gurke, Kiirbis, Rhabarber, Steckriibe u. Karotte, 
stets mit zunelimender Reife yerschwindend, gefunden wurde. Durch GroBe der GefaBe 
zeichnen sich grobe Verfiilschungsmittel (Ruben usw.) aus. Die Analysenquarzlampe 
ist zur Marmeladenunters. noch ungeeignet. Durch die mkr. Analyse lassen sich ver- 
schiedene Friichte nebeneinander hinreichend nachweisen, auch meistens minder- 
wertige Friichte u. Obstruckstiinde, nicht unbedingt sicher getrocknete Friichte; eine 
quantitative Ermittlung der verwendeten Rohstoffe ist nicht móglich. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 5 9 . 132— 84. Febr./Marz 1930. Hamburg, Inst. f . angewandte Botanik.) Gd.

Gustave Hinard, Die hygienische. Kontrolh der Austerii. Bedeutung der Gegenwart 
des B. coli. Nach den Ausfuhrungcn kónnen Austern von den Banken Colikeime ent
halten, ohne daB dadurch eine Verunreinigung bewiesen wird. Die in  England geltende 
Zulassigkeitsgrenze von 200 Colikeimen fiir die Auster wird durch den Reinheits- 
koeffizienten bei einer Lieferung, namlich die Zahl der einwandfreien Austern in %  
der Gesamtmenge wirksam erganzt. Bei 100— 60% Reinheit wird so nicht, bei 0— 30%  
unbedenklich beanstandet, bei 40— 50% neuo Probenahme angeordnet. (Ann. Falsi- 
fications 23 . 197— 205. April 1930.) G r o s z f e l d .

K . Struve, Uber die Verivendung von Dulcin bei Marinaden. An Stelle von Zucker, 
der Garungen u. Bombagen hervorruft, erwies sich Dulcin zur Herabsetzung des sauren 
Geschmacks ais brauchbar. Empfohlen wird, 25 g des SiiBstoffes in 2 1 10%ig. Essig 
h. zu losen u. diese Lsg. in  8 1 k. Essig zu gieBen; diese 10 1 geniigen, die SiiBkraft 
yon 8 kg Zucker in 400 1 Aufgufl Zu erzeugen. Versuchsreihcn m it 1 bzw. 2% Ruben- 
zucker gegeniiber 0,003 bzw. 0,006% Dulcin zeigen, daB zuckerhaltige Kaltmarinaden 
stark bombierten, die m it Dulcin nicht. Bei Geleehering trat auch mit Zucker keine 
Bombago ein. Geschmacklich wurden die mit Zucker u. Dulcin gcsiiBten Erzeugnisse 
im allgemeinen den sauren vorgezogen. (Fischwirtschaft 6. 40—42. Marz/April 1930. 
Wesermiinde, Inst. f. Seefisclierei.) Gr o s z f e l d .

Biinger und Altmann, Untersuchungen uber Schwankungen im  Fetlgehalt der M itćh  
nacli dem Weideaustrieb. Bestatigt wurde, daB der Fettgeh. der Milch in don ersten 
Wochen nach dem Austrieb bei vielen Kiihen starken Schwankungen unterliegt; 
nach yoriibergehender Steigerung in den ersten Tagen folgt nach einigen Tagen eine 
mehr oder weniger starkę (bis zu unter 1%) Senkung des Fettgeh., Tiefpunkt stets 
in  der 3. Woche nach dem Austrieb. D ie Angler Kiihe zeigten einen starkeren Riick- 
gang ais die Schwarzbunten u. die Shorthorns. Beziehungen zwischen Alter u. AusmaB 
der Schwankungen wurden nicht gefunden; bei frischmelkenden Friihjahrskiihen 
trat die Senkung des Fettgeh. besonders stark auf u. hielt auch langer an ais bei den 
altmelkenden. Starkere Gabon an fettreibendem Kraftfutter (Palmkernkuchen, 
Cocoskuchen) wahrend der Winterfiitterung fiihrten zu groBeren Schwankungen. 
Besonders starker Riickgang im Fettgeh. auf der Wcido wurde in  vielen Fallon beob- 
achtet, wenn in den letzten Wochen keine Ruben mehr verfiittert waren, weshalb 
sich bis zuletzt u. auch wahrend des Weideganges Zugabe eines kohlehydratreichen 
Saftfutters empfichlt. D ie Schwankungen werden teilweiso dadurch erklart, daB 
die Milchkuh eine gewisse Zeit benotigt, ihren Stoffwechsel auf den Futterwechsel 
einzustellen. Zwischen der botan. Zus. der Weide u. den Schwankungen wurde kein  
bestimmter Zusammenhang beobachtet, aućh kein Unterschied zwischen Wechsel- 
weiden u. Dauerweiden. Gelegentliche starkę Senkungen des Fettgeh. auf Moorweiden 
sehienen durch Nachtkiilte bedingt zu sein. In einem Falle wurde durch Beigabe
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yon fettsteigerndem Kraftfutter auf der Weide das Sinken des Fettgeh. nicht auf- 
gehalten. (Landwirtschl. Jahrbeh. 71. 633— 70. 1930. Kiel, PreuB. Versuchs- u. 
Forschungsanst. f. Milchwirtsch.) G r o s z f e l d .

H. G. Sanders, Die Analysierung der Lactationskurve in Hochsterlrag und Dauer. 
(Vgl. C. 1928. II. 1630.) Das Kurvenbild (shape figurę) der Lactation wurde durch 
die Formel Lactationsertrag/Hóchstertrag X i i ,  worin l i  der Mittclwert fiir den be- 
treffenden Kalbemonat ist, ausgedruckt. Wahrend bei Anbringung yon Korrektionen 
fur aufiere Faktoren Masimum u. Dauer der Lactation w-ahrend des ganzen Lebens 
der K uh gleichmaBig konstant sind, yerursachen sie gróBere individuelle Schwankungen. 
wahrend der Lactationsdauer. Der Hóchstertrag is t weithin durch die GróBe der Milch- 
driise, die Dauer vorwiegend durch die Ernahrung, d. h. durch die Nahrstoffzufuhr 
zur Milchdriise auf Kosten des iibrigen Organismus bedingt. D ie Dauer der Lactation  
wird durch die Lange einer Arbeitsperiode beeinfluBt, das Maximum nur wenig. Weitere 
Ausfuhrungen iiber EinfluB der Dauer der Trockenperiode. (Journ. agricult. Science 20. 
145— 85. April 1930. Cambridge, School of Agriculture.) Gr o s z f e l d .

K. W. D. Campbell, Mellcen in  drei achtstiindigen Zuńschenraumen ais M itłel zur 
Untersuchung der Schwankungen im  Gehalt an Fett und fettfreier TrocJcenmasse. D ie  
Wrkg. des dreimaligen Melkens bei gleichen Zeitabstanden auf den Fettgeh. entsprach 
bei Einzelkuhen fast derselben bei zweimaligem Melken in ungleichen Abstanden. 
Die Verss. deuten darauf hin, daB die Einfliisse der Nacht unabhangig von der langen  
oder kurzeń Zwisehenzeit zwischen den Melken die Erhóhung der Milchmenge be- 
gtinstigen u. zusammen damit den Fettgeh. herabsetzen. (Journ. agricult. Science 20. 
213— 32. April 1930. Reading, Univ.) G r o s z f e l d .

Ch. Porcher und E. Muffet, D as Schicksal des Caseins bei der Hilchretention. 
40%ig- Rahm, in  die hinteren Striche der Kuh eingespritzt, war nach 5 Tagen an 
Menge stark yermindert bei Riickgang der RMZ. des Fettes von 29,6 auf 23. Casein 
sowohl in  jodierter wie nicht jodierter Form wird rasch unter Umwandlung in  Glo
bulin u. Albumin im  Euter durch die Leukocyten resorbiert, wobei die Leukocyten  
selbst aus dem jodierten Casein J  aufnehmen. (Lait 10. 394— 401. 528— 38. Mai 
1930.) Gr o s z f e l d .

A. C. Dahlberg und J. C. Marquardt, Die Aufrahmung von roher und pasteuri- 
sierter Milch. Untersucht wurden 627 Milchproben von Holstein-, 900 von Jersey- 
kuhen. Das Rahmyol. der Milch betrug nach 24 Stdn. im Mittel 4,1-mal Fettgeh., 
nach 2 Stdn. war es groBer, schrumpfte dann aber zu dem konstanten Wert nach 
24 Stdn. ein. D ie Aufrahmungsfahigkeit der Milch war von dereń D. u. Jahreszeit 
nicht abhangig, solche von Holsteinkiihen yerhielt sich am gleichmaBigsten. Bei aus 
Magermilch u. Rahm wieder gemischter Vollmilch war die Rahmschicht kleiner, wenn 
die Magermilch yorher gekuhlt war. GroBe Schwankungen in der fettfreien Trocken- 
masse waren ohne EinfluB auf die Aufrahmung der Milch. Eine Pasteurisierungszeit- 
u. Dauer von nicht weniger ais 145° F. u. 30 Min. yerringert die Rahmschicht yon  
Handelsmilch merklich; die Temp. soli daher etwas unter 145° gehalten werden. Weitere 
MaBregeln zur Erzielung hoher Rahmschicht sind: Erhaltung der Fettkugelchen in  
n. Zustande unter Vermeidung von ubermaBigem Schutteln, Gefrieren, Ausbuttern 
usw. Die Kuhlung soli durch einen Oberflachenkuhler auf 40° F. oder darunter erfolgen 
u. die Milch dann sofort auf Flaschen gefiillt werden. Der Verkauf muB 2— 6 Stdn. 
darauf erfolgen, w eil die Rahmschicht einschrumpft. Aus gleichem Grunde soli die 
Aufbewahrung bei 40° F. oder darunter geschehen. Ais wahrscheinlichste Theorie 
fur die Bldg. yon Gruppen (clusters) seitens der Fettkugelchen wird die Ggw. einer 
Hochstmenge von Ca-Ionen angenommen, die durch Erteilung einer gewissen positiyen  
Ladung an die an sich schwaeh negatiyen Fettkugelchen diese auf eine elektr. Affinitat 
gegeneinander bringt. Bei hoherer Temp. (iiber 40°) geniigt die BROWNsche Bewegung, 
die Kiigelchen auseinander zu halten. Langere Einw. yon niederer Temp. oder Pasteuri- 
sierung bei 145° oder dariiber fuhrt zu Ausfallung des Ca in  Form kolloider Salze, in 
erstem Falle reyersibel, in anderem nicht, u. damit zu reversibler oder nicht reyersibler 
Aufrahmefahigkeit. (Buli. 3STewr York State agricult. Exper. Stat. 1929. Techn. Buli. 
Nr. 157. 76 Seiten Sep.) G r o s z f e l d .

Chr. Barthel, Zu dem Artikel von Katrandjieff iiber die Pasteurisierung bei niedriger 
Temperatur. Zu der genannten Veróffentlichung (C. 1930. I. 2338) wird unter Be- 
richtigung yon Literaturzitaten aus Arbeiten des Vf. seitens K a t r a n d jie f f  bemerkt, 
daB fur die Abtótung der Tuberkelbazillen der physikal. Zustand der Milch yon Be-
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deutung ist, u. daB n. 20— 30 Min. bei 63° geniigen, Tuberkelmilch unschadlich zu . 
jnaohen. (Lait 10. 539. Mai 1930.) Gr o s z f e l d .

Umetaro Suzuki, Jun-ichi Ozaki und Sugao Hirao, tlber den Nahrwert der 
eingefuhrtm und selbsthergestellten Trockmtnilch und iiber „Patrogen", einen neuen Ersalz 
fiir  Muttermilch. Boi Fiitterungsverss. mit Ratten wurde zwischen eingefiihrter u. 
selbsthergestellter Troekenmilch m it einer Ausnahme kein erheblicher Unterschied 
beobaehtet. Durch Zusatz von Vitamin-B wird der Nahrwert bedeutend erhoht. Da 
der Geh. von Milchpulver gegenuber Frauenmilch an Fett u. Protein zu hoeh ist, wird 
von Vff. ais Ersatz „Patrogen“, bestehend aus 40% Milchpulver, 26,5°/o Gerstenmehl, 
30% RohrZucker, 2% Salzgemisch nach Mc COLLUM u. l,5°/o getrockneter Bierhefe 
empfohlen. Mit diesem Praparat gediehcn Ratten besser ais m it Milchpulver. (Scient. 
Papers Inst. physical. chem. Res. 12. Nr. 221—27. Buli. Inst. physical chem. Res. 
[Abstracts], Tokyo 9. 15— 16. 20/2. 1930.) G r o s z f e l d .

H. Macy, Quanlitalive Anderungen in der Mikroflora von Butler wahrend der Auf- 
bewahrung. Es wird iiber Schimmel-, Hefen- u. Bakterienzahlimg yon 483 Proben 
gesalzener Handclsbutter, 132 Proben ungesalzener, yor u. nach Lagerung berichtet. 
Fiir die gesalzenen Proben neigen die Keimzahlen zum Sinken, fiir die ungesalzenen 
umgekehrt zum Steigen. Obwohl der Salzgeh. deutlichen EinfluB auf die Menge der 
Mikroflora ausubt, steht dieser zur Menge des vorhandenen Salzes nicht in geradem 
Verhaltnis. (Journ. Dairy Science 23. 266— 72. Mai 1930. St. Paul, Uniy. of Minne
sota.) G r o s z f e l d .

O. Laxa, Merkwiirdige Beziehungen zwischen den Kennzahlen des Butlerfettes. 
E s zeigte sich, daB die Konstantę C =  (RMZ. +  PZ. +  JZ.): Ii, wobei Ii die Re- 
fraktion ist (vgl. C. 1928. I. 2319), yon Februar bis September im Mittel von 1,36 
bis 1,59 anstieg. Noeh regelmaBiger nimmt eine weitere Konstantę C\ =  (RMZ. +  
PZ. - f  JZ ): F. (F. =  Schmelzpunkt des Butterfettes) von 2,8— 3,6 zu, so daB man 
fiir Butter m it C1 <  3 die Zeit der Trockenfiitterung, m it C\ >  3 die Zeit der Griin- 
fiitterung ais Gewinnungszeit angeben kann. (Ann. Falsifications 23. 159— 60. Marz 
1930. Prag.) G r o s z f e l d .

Hugh L. Templeton und H. H. Sommer, Einige Beobachtungen uber rinden- 
freien  (processed) Kasę. D ie Verwendung von sog. Emulsificatoren erwies sich ais niitz- 
lich, Zusatz von  Na-Citrat war dem yon Na2H P 0 4 uberlegen, mehr ais 3°/o dieser Salze 
wirken schadlich. Richtige Einhaltung der Temp. bei der Pasteurisierung is t auch 
zur Yermeidung einer Rosayerfarbung notig. Bei ph =  5,8— 6,2 wurden gute Prodd. 
erzielt. Sehr junger Kase zeigte iibermaBige Fettabscheidung bei der Verarbeitung 
u. gummiartige Struktur im Endprod., dagegen sehr alter Kase eine weiehe Konsistenz 
u. kornige Struktur, gute Ergebnisse bei Mischungen yon Kasesorten, dereń mittleres 
Alter 4— 7 Monate betrug. Die Titrationskurye liefert gewisse Anhaltspunkte uber 
die Art des behandelten Kases u. die Art der Behandlung. Ein Kase der in 0,02 Zoll 
dicke Scheiben zerschnitten werden kann u. zur Zusammenprcssung eines Zollwiirfels 
auf % seiner ersten Dicke 800— 1200 g Druck m it einem mechan. Ubergewicht ,yon
5 erfordert, hat die richtige Konsistenz. D ie Haltbarkeit yon rindenfreiem Kase hangt 
ab von der Hitzebehandlung, der Rk., u. in  gewissem MaBe yon der Temp. des Lager- 
raumes. MiBfarbung der Sn-Folie kann durch Verwendung yon Phosphat ais Emul- 
gierungsmittel oder Verwendung yon Alkali mit ph iiber 6,3 bedingt sein. Gefrorener 
Kaso laBt sich befriedigend yerarbeiten. D ie Behandlung erhoht den in W. 1. N  im 
Kase. (Journ. Dairy Science 23. 203—-20. Mai 1930. Madison, Wisconsin, Coli. of 
Agriculture.) GROSZFELD.

J. GroBfeld und G. H ollatz, Dextrinnachweis und Dextrinbestimmung in Lebens- 
mitteln. Aus einer kolloidhaltigen Dextrinlsg. aus Lebensmitteln konnen durch Klśirung 
mit K 4Fe(CN)6 +  Zn-Aeetat die Kolloide einschlieBlieh Starkę restlos entfernt werden, 
wahrend das Dextrin in Lsg. bleibt. Mit 95%ig. A. werden aus konz. Lsg. von Starke- 
sirup bedeutend gróBere Mengen Dextrin gefallt ais aus verd. Aus INIittelwerten fiir
10 Proben Starkesirup (20 g in 100 ccm u. Yerdiinmmgen) wurde abgeleitet, daBJdie 
ausgefallte Dextrinmenge x  zum Starkesirupgeh. y  die Funktion y  — a xn bildet. 
71, genannt „Dextrinexponent“ , betrug bei 8 Einzelproben 0,67, bei einer Probe 0,59, 
bei einer anderen 0,71, a, der „DextrinfaIctor“ 1,70—4,44, im Mittel 2,50. a  u. n  sind 
ais Kennzahlen yerwendbar. Fiir y  =  2,50-a:Vj wird Kuryenzeichnung u. Tabelle 
zur Ablcsung yon y  angegeben. Erprobung dieser Starkesirupermittelung an Honig, 
Himbeersaft, Fruchtgelee, Marmelade, Persipan u. Eierlikor. In pektinhaltigen Zu- 
bereitungen wurden Spuren eines durch A. fallbaren nicht dextrinartigen Stoffes beob-
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achtet u. desscn Entfernung vor Anstellung der Bk. m it A. beschrieben. Mit absol. A. 
wurden in allen Verdunnnngen gleiclimaBig etwa 50°/0 mehr Dextrin niedergeschlagen 
ais m it 95°/0ig. Von Backwaren u. Mehlen wurden nach wiederholter IClarbehandlung 
m it K,,Fe(CN)0 u. Zn-Acetat ebenfalls vollig klare, kolloidfreie Dextrinlsgg. erhalten. 
Die Ausfallung des Dextrins aus diesen Lsgg. lieferte bei Backwaren teilweise erheblich 
niedrigere Dextringelih., ais aus den bisherigen Literaturangaben hervorgeht. Eine 
genauere Unters. des m it A. gefallten Rohdextrins durch Hydrolyse u. jodometr. 
Titration der gebildeten Glucose ergab zwisehen 17,4°/0 (Pumpernickel) u. 112,5°/0 
(Honigkuclien) liegende Glucoseausbeuten. Aus der geringen Ausbeute eines Roli- 
dextrins aus Pumpernickel an Glueose bei gleichzeitig hoher Ausbeute an Gesamt- 
zucker wurde auf den wahrscheinlichen Zusatz eines Inulin enthaltenden Stoffes 
(Zichorienausziige ?) geschlossen; doch enthielten 3 weitere Proben diesen Zusatz nicht, 
sondern so grofic Mengen Dextrin, daB mit Walirscheinlichkeit auf Zusatz von Starke- 
sirup zu schlieBen war. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 216—36. Febr./Marz 1930. 
Berlin, Staatl. Nahrungsm.-Unters.-Amt.) GROSZFELD.

Th. von Fellenberg, Zur Sdurebestimmung in  Brot. Ein Vers. durch stufen- 
weise Titration, zunachst bis zur eben wahrnehmbaren 10— 15 Sekunden sichtbaren 
Rotfarbung gegen Phenolphthalein, dann nach Zusatz einiger ccm CaCl2-Lsg. bis zur 
abermaligen Rotung u. schlieBlich durch Rtiektitration nach Zusatz yon 1 ccm 0,1-n. 
NaOH im UberschuB brachte keine glatte Differenzierung der Saure von den Phos- 
phaten oder eine scharfe Untersclieidung zwisehen Hefe- u. Sauerteigbroten. Ais 
stark sauer oder iibersauert bezeichnet Vf. ein Brot erst m it einem Sauregrad iiber 10 
u. titriert wie folgt: 10 g rindenfreie Krume werden m it 20 ccm W. in einer Reib- 
schale verrieben, m it 80 ccm W . in ein Beeherglas gespult u. nach Zusatz von 1 ccm 
gesatt. neutraler CaCL-Lsg. u. 0,5 ccm Phenolphthaleinlsg. langsam mit 0,1-n. NaOH  
titriert, bis eine beim Umschwenken mindestens 15 Sekunden bleibende leichte R ot
farbung auftritt. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 21. 99—103. 1930. Bern, Eidgen. 
Gesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Herbert Miinch,
Mannheim, und Hans Enderlein, Ludwigshafen a. Rh.), Entwdssem von wasserlialtigen 
Pflanzenteilen, dad. gek., daB das zu trocknende Gut zunachst mechan. yorentwassert 
u. hierauf zwecks weiterer Abpressung des W. zwisehen porósen Walzen oder Walzen 
mit poroser Zwischenlage, wie z. B. Metallgeweben, liindurchgefiihrt wird. —  Das 
Beispiel beschreibt das Entwassern yon Kartoffeln. Ais Metallgewebe eignet sich 
besonders Tressengewebe aus Ni. (D. R. P. 497 297 KI. 82a yom 16/8. 1928, ausg. 
5/5. 1930.) D r e w s."

Johann Lockhoven, Deutschland, Hersłellung eines von seinen toxischen Eigen
schaften befreiten Kaffeeprdparates. Man yersetzt gemahlenen Kaffee mit einer kleinen 
Menge akt. Kohle, beyor man ihn mit h. W. aufbriiht. (F. P. 680 208 vom 12/8. 1929, 
ausg. 26/4. 1930.) S c h u t z .

Modern Food Process Co., Philadelphia, Hersłellung von Wurstwaren. Man stellt 
eine hiillenlose Wurst her, indem man eine geeignete Form m it zerkleinertem Fleisch  
fiillt u. in einen Kiihlraum oder in einer Kaltemischung von 0— 47° F. bringt, bis die 
Masse fest wird, worauf sie aus der Form genommen u. auf ein Drahtnetz gelegt wird. 
Darauf wird die Wurst 3— 10 Min. einer feuchten Atmosphare von 90— 100° F. aus- 
gesetzt u. in einen geschlossenen Raum gebracht, durch den troelme keimfreie Luft 
streicht. Dann wird die Wurst bei 110 bis 165° F . gerauchert u. in Buchsen yerpackt. 
(E .P . 326 847 vom 21/12. 1928, ausg. 17/4. 1930. Prior. 10/11. 1928.) S c h u t z .

N. V. Nederlandsche Parasinfabrik, Amstenrade, Holland, Kunsłliche Wurst- 
damie. Das Verf. ist im wesentlichen ident. m it demjenigen des E. P. 316 091; C. 1929.
II. 3076. (E .P . 313 747 yom 11/6. 1928, ausg. 11/7. 1929.) S c h u t z .

F. H. Faulding & Co., Ltd., Adelaide (Erfinder: Luther Robert Scammell, 
Sudaustralien), Saurehaltiges KoMenhydratprdparat ais Zusałzmittel fiir  M ilch. Um  
Kuhmilcli fur Sauglinge genieBbar zu machen, yersetzt man sie mit einem Gemisch 
yon 1 Gewichtsteil einer organ. Saure, z. B. Milch• oder Citronensaure, u. 6— 8 Gewichts- 
teilen Dexlrose bei Trockenmilch, oder 2 Gewichtsteilen Saure auf 6— 8 Gewichtsteile 
Dextrose bei Yóllmilćh, worauf die M. bei niederer Temp. oder im Vakuum eingedampft 
wird. (Aust. P. 19 016/1929 yom 20/3. 1929, ausg. 28/1. 1930.) S c h u t z .

Svend Hartzack Hartmann und Stewart Curtis W ilson, Melbourne, Hersłellung 
von Kdse. Man setzt der gereiften oder teilweise gereiften Kasemasse ein entwassertes
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Prod. aus Buliermilch in trockener Form zu. (Aust. P. 17 084/1928 vom 28/11. 1928, 
ausg. 3/12. 1929.) S c h u t z .

Edmond Tarrazi, Frankr., Herstellung von Kase aus dlhaltigen Kemen. Man ent- 
hautet u. zerkleinert die Korne, siebfc sie unter Zusatz von alkal. W., zentrifugiert die 
mit W. versetzte Pulpę, fiillt das Casein aus u. zentrifugiert die M. Dem ausgefallten 
Casein setzt man schlieBlich tier. oder pflanzliches F ett zu. (F. P. 679795 vom 19/12.
1928, ausg. 17/4. 1930.) S c h u t z .

Foley Bros. Ltd., Sydney, Austr., Umhiillen von Kase zweclcs Konseryierwng. 
Man bringt die Kasestuclce in einen Raum von etwa 70° F., um von ihrer Oberflachę 
die iiberschiissige Feuchtigkeit zu entfernen, taucht die M. in Paraffin, das auf etwa 
275° F . erhitzt ist, u. lafit nach dem Herausnehmen die uberschiissigen Paraffinmassen 
abtropfen. (Aust. P. 19 946/1929 vom 8/5. 1929, ausg. 10/12. 1929.) S c h u t z .

H. Frankel, Mćlykut, Ungarn, Futtermittel, bestehend aus Kleie, Griitze, Mehl- 
abfiillen u. einem Bindemittel, welches keine schadliche Wrkg. auf die zu verwendenden 
Mehlstoffe ausiibt, u. selbst ais Futterm ittel Verwendung finden kami, z. B. Griin- 
futter, Blutmchl, Kartoffel u. dgl. Das Gemenge wird in Formen gepreflt u. getrocknet. 
Man kann auch die Yerschiedensten Heilstoffe beimengen. ( U n g .P .  95372 vom  
30/9. 1927, ausg. 16/12. 1929.) G. K o n ig .

Samuel Sclimucker Sadtler, Chemistry of familiar things; 6 tli ed., rov. and enl. Philadelphia:
Lippincott 1930. (355 S.) 12°. $ 3.— .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
C. W. Davis und L. R. Messer, Einige Eigenscliaften der Fullererde und der 

m it Saure beliandellen Erden ais Adsorplionsmittel fiir  die Olraffinalion. Bericlit uber die 
Unters. von 40 mexikan. Bleicherden. Die meisten Fuller-Erdlagerstatten sind sedi- 
mentar, nur eine aus Arkansas stammende Erde is t dureh Zers. bas. Gesteine entstanden. 
Eine dureh hohen MgO-Geli. gekennzeichnete Erde aus Kalifornien stellt das Zers.- 
Prod. eines bas. krystallinen Tuffs dar. D ie kaliforn. Bleicherden konnen in 2 Gruppen 
eingeteilt werden: solche m it der Struktur der vulkan. Asche, u. strukturlose. Von 
untersuchten Tonmineralien gab nur Montmorillonit nach Behandlung mit Saure eine 
gute Bleicherde. D ie Zus. der Fullererden, aus denen sich gute Olbleichmittel her- 
stellen lassen, sehwankt in  weiten Grenzen, aber ein liohes Verhaltnis S i0 2: A120 3 ist 
eharakterist. Die Eig., m it W. zu ąuellen, scheint fiir Erden eigentumlich zu sein, 
aus denen sich gute Bleicherden herstellen lassen. Fiir die Aufscliliefiung der Erden 
eignet sich am besten 15— 20%ig. H 2S 0 4. D ie meisten Fullererden werden dureh 
Erhitzen nicht geschadigt, solche m it hohem MgO-Geh. verlieren nach Erhitzen ihre 
Bleichkraft. Mit Bleicherden behandeltes Sojadl bleicht am Sonnenlicht nach, wahrend 
gewisse, ebenso behandelte Motorole am Lichte nachdunkeln. (Techn. Publ. Amer. Inst. 
Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 207. 16 Seiten.) Sc h o n f e l d .

T. Tschurssin, Bleichwirlcung der Tone „ Z T s c h O Einige russ. Tone haben 
sich bei der Sonnenblumenolentfarbimg ais gleichwertig m it Frankonit erwiesen. 
D ie Temp. ist ohne grófieren EinfluC auf den Bleiclieffekt; bei Zimmertemp. wurde 
beinahe aie gleiche Entfarbung erzielt wie bei hóheren Tempp. (Ol-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. No. 3 [56]. 18— 19. Woronesh.) S c h o n f e l d .

J. Peiwe, Fettes Ol von Apocynum renetum L. Es wurde der Olgeh. der Samen 
der neuerdings ais Textilpflanze eine Rolle spielenden Apocynum venetum unter
sucht. D ie Samen enthalten, je nach Herkunft, 21,45— 32,40% Ol, JZ . 133,7— 141,4, 
nn'20 =  1,4770— 1,4780; VZ. 193,62, H EHN ER-Zahl 94. Das k. geprefite Ol trocknete 
nach 9— 10 Tagen zu einem festen Film, bei einer Gewichtszunahme von 7,4— 11,8%- 
D ie Apocynumsamen enthalten bis zu 11,7% eines zur Brenzcatechingruppe gehórenden 
Gerbstoffs. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. No. 3 [56]. 44 
bis 45.) SCHÓNEFELD.

G. Collin und T. P. Hilditch, Die Fettsduren der Muskatbutter w id  des Lorbeer- 
preliols. Der Inhalt deckt sich im wesentlichen mit den gleichnamigen Absehnitten 
einer friiheren Veróffentlichung (ygl. C. 1930. I. 2981). (Journ. Soc. chem. Ind. 
49. Transact. 141— 43. 14/3. 1930. Liverpool, Univ.) Oh l e .

B. W yssotzki, Fischdle des Wolga-Kaspisclien Gebiets. Die dureh Ausschmelzen 
mit sd. W. gewonnenen Ole hatten folgende E igg .: Zanderol D .20 0,92 1 2—0,92 46; 
SZ. 0,5—44,0; VZ. 189— 197; JZ. 117— 126 (145— 148). — Bolaugenol. D .20 0,91 57
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bis 0,9207; VZ. 189— 197; JZ. 106— 125. —  Ol des Bleies: D .20 0,9150—0,91 92; YZ. 192 
bis 195; JZ. 113— 117 (Unverseifbares 0,13— 0,5°/o). •— Eobbenlran: D .20 0,91 93 bis
0,9275; SZ. 1,0— 5,5; VZ. 192— 195; JZ. 145— 182. (Samtliche Zahlen sind Grenz- 
zahlen.) Die drei Fisclióle enthielten 25— 30°/o fes te Fettsauren, wiihrend der Robben- 
tran nur 14,8°/o davon enthalt. —  Durch Auspressen gewonnener Robbentran wurde 
bei — 4 bis — 8° von Stearin befreit; das Robbentran-„01ein“ anderte nach langerem 
Aufbewahren ohne Luftzutritt seine VZ. u. seinen Geschmack nicht wesentlich; 
an der Luft verdirbt das Ol sehr bald. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
D jelo] 1930. No. 3 [56]. 26— 30. Moskau.) Sc h ó n f e l d .

Masawo Hirose, llber die Desodorierung von Fisćhfettsauren oder ihren Seifen 
mittels der Varrenlrappreaktion. Wie Vf. fand (vgl. C. 1929. II. 1094), kann geruchlose 
Seife ohne Zers. nach V a r r e n t r a p p  erhalten werden, wenn Wachsalkohole aus Spermol 
zugegen sind. Zu diesem Zweck werden Heringsfettsauren m it der gleichen Gewiehts- 
menge Wachsalkohol u. 35— 42% kaust. Soda auf 210— 240° erhitzt. Der A. wird dabei 
ebenfalls zu hóheren Fettsauren oxydiert, zum Teil bleibt er unverandert, doch steigen 
Jodzahl u. nn des Riickstandes. —  Wird helle Seife gewiinscht, so niuB man von ge- 
reinigten Fettsauren ausgehen. Tabellen erlautern die Ergebnisse. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 33. 90 B— 91 B. Marz 1930. Yoyohata, Tokioter Industrie- 
Untersuchungsanst.) H. H e l l e r .

C. Bergen, Die Anwendung moderner tlberfettungsmilld. Lanettewachsa werden 
empfohlen u. Winkę fiir ihre Anwendung gegeben. Hóchstzusatz 4— 5%■ (Seifen- 
sieder-Ztg. 57. 387— 88. 28/5. 1930.) _ H . H e l l e r .

G. Petrow und F. Pines, Zusammensetzung und Eigensćhaften einiger auslandisćher 
Seifen. S e i f e n f l o c k e n  L u x :  Fettsauren (I) 86,99%, SZ. der Fettsauren (II) 
221,78, VZ. (III) 229,25, mittleres Mol.-Gew. (IV) 224,49, Titer (V) 37,3°, JZ. (H u b l ) 
(VI) 24,45, Harzgeh. (VH) 1,85%. — S u n l i c h t s e i f e :  I  85,38%, II  214,44, 
H I 222,02, IV  253,63, V  31,8°, VI 36,18, V II 9,17%. — S p r u h s e i f e  ( D r e i -  
r i n g w e r k e ) : I  73,61, n  233,96, II I  243,34, IV  230,58, V  28,3, V I 23,9. —  I  w o r y  
S o a p F l o k s :  I  88,91, II I  238,15, V  29,5°, VI 28,6. —  S o n n e n b l u m e n ó l -  
s e i f  e ( D r .  B e r g e I l ) : I  62,8, II  177,47, III 200,46, IV 279,9, V 24,8°, VI 44,56. —  
Die Sunlichtseife nimmt im Essikkator uber H 20  nach 48 Stdn. 12,4, nach 24 Tagen 
25,30% W ., die Bergellseife nach 3 Tagen 80,62% W. auf. Weitere Angaben be- 
treffen das Schaumvermogen der Seifen. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1930. No. 3 [56]. 50. Moskau.) Sc h ó n f e l d .

G. E . Trease, Filtrierte ułłramolette Strahlen in  der Analyse. III. Die Messung 
der Fluoresceńz von Fetten. Fluorescierende Substanzen in  der Mapanalyse. (II. vgl. 
C. 1930. L 2452.) Zur zahlenmiLBigen absol. Angabe der Fluoresceńz yon Stoffen im  
filtrierten ultravioletten Licht dient das Guildcolorimeter von M o r g a n  u . Ma c l e l l a n  
(Hersteller: A. H i l g e r  Ltd.). Man entwirft m it seiner Hilfe neben dem Fluorescenz- 
bild der zu untersuchenden Substanz einen aus rot, grtin u. blau gemischten Farbfleck, 
stellt auf Farbgleichheit ein u. liest die Anteile der 3 Farben ab. D ie fiir Butler u. 
Margarine verschiedener Herkunft erhaltenen Zahlen werden angegeben. —  Auf die 
Anwendung fluorescierender Indicatoren bei der Titration gefarbter Fil. wird hin- 
gewiesen, der Farbwechsel u. das Umschlagsintervall einiger brauchbarer Indicatoren, 
niimlich Salicylsaure, Chinin (2 Umschlagspunkte), Umbelliferon u. /?-Naphthol an
gegeben. (Pharmac. Journ. 124. 264— 65. 15/3. 1930.) H e r t e r .

Henri Marcelet, Fluorescenzspektrographische Analyse einiger pflanzlicher Ole 
im  uliravioletlen Licht. (Vgl. C. 1929. II. 951.) Im WoODschen Lichte zeigen ver- 
schiedeno F ette u. Ole eine charakterist. Fluoresceńz. D a das Auge die Unterschiede 
aber nur unvollkommen wahrnimmt, untersueht Vf. die Fluorescenzspektren einiger 
pflanzlicher Ole. —  Emissionsspektren: Quarzkiivette, Einfall der ultravioletten  
Strahlen unter 45°, Quarzspektrograph. Gewisse Ole zeigen neben verwaschenen 
auch scharf begrenzte Zonen. Untersueht werden: 01iven-, Soja-, Sesam-, Mais-, 
Traubenkern-, ErdnuB-, Teesamen-, Baumwollsamen- u. Arganiaol, die spektrograph. 
durchaus verschieden erscheinen. 5°/o „Pulpaól“ sind in Jungfernól noch deutllch 
zu erkennen. —  Absorptionsspektren: D ie K iivette im Strahlengang des ułtravioletten  
Lichtes. D ie Absorptionsspektren der Ole sind untereinander sehr verschieden u. 
verschieden von den Emissionsspektren. (Compt. rend. Aead. Sciences 190. 1120 
bis 1122. 12./5 1930.) K u t z e l n ig g .

Clarence T. N. Marsh, Bewdhrte Methode zur Bestimmung fliichliger Kohlen- 
wasserstoffe in  Seife. Zur Charakteristik von Naphthaseifen wird u. a. auch der Geh.
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an fliichtigen KW-stoffen ermittelt. Die hierfiir iibliche Best.-Methode wurde folgender- 
majBen vereinfacht. Der Destillationskolben m it der zu untersuchenden Seifo wurde 
m it einem dreifacb durchbohrten Gummiatopfen versohlossen. In die dritte Offnung 
wurde ein 60 ccm groBer Scheidetrichter 7,6 cm weit bineingesteckt, der m it CaCl2- 
Lsg. von etwa 1,34 spezif. Gew'. gefiillt war. Gerade in  dem Augenblick, in  welchem  
die Seifenlsg. zu kochen begiunt, wurden 15—20 ccm CaCl2-Lsg. eingelassen. Der 
dabei entstehende flockige Nd. verursachte eine schnellere Dest. Ais Vorlage wurde 
eine besonders hergerichtete Biirette benutzt, die bequem die Menge des Destillats 
abzulesen gestattete. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 166— 67. 15/4. 1930. 
Chicago, Meat Inspect. Lab.) W in k ę l m a n n .

J. Albrecht, Budapest, Waschmittel, bestehend aus 100 kg Holzmehl, in 30 kg 
W. 24 Stdn. lang geweicht, 10 kg Kaliseife, 10 kg (NH4)2C 03 u. 20 kg Dolomitpulver. 
D ie reinigende Wrkg. fiir jeghchen Schmutz, fur Fette, Farben u. dgl. soli sehr gut sein. 
(Ung. P. 95 365 vom 16/8. 1927, ausg. 16/12. 1929.) G. K o n ig .

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

— , H attieren ton  Kunstseide. Es wird das Mattieren yon Kunstseide mit Hilfe 
yon Olemulsionen u. durch Erzeugung von N dd. auf der Kunstseide besprochen.
(Dtsch. Farber-Ztg. 66. 481— 82. Juni 1930.) B r a u n s .

Johann Eggert, Saure Rohkunstseide und ihre Weiterbeliandlung. Verschiedene 
Arten der Saugwasche werden besprochen. Um die letzten Spuren HjSOj in  der Kunst
seide unschadfich zu machen, wird Waschen m it sehr verd. NaHC03-Lsg. empfohlen. 
(Melliands Textilber. 11. 369—72. Mai 1930. Berlin-Karlshorst.) SiiVERN.

J. Ernst, Zur Frage der Kochbleiche. (Vgl. C. 1930. I . 1242.) Die naturlichen 
Wachse der Baumwolle lassen sich schon bei 60—80° emulgieren, auch ohne Zusatz 
yon N etzm itteln. (Monatsschr. Textil-Ind. 45. 212. Mai 1930.) B r a u n s .

Richard Feibelmann, E in Beiirag zum WoUechloren. Vf. bespricht in einem 
Vortrag Verss. iiber das Chlorieren yon Wolle m it Aktrnn. Vergleichsverss. mit 
Hypochlorit fiihrten zu dem Ergebnis, daB m it Hypochlorit chlorierte Wolle sich 
ziemlich tief, die m it Aktiyin chlorierte aber noch tiefer u. leuchtender anfarbte. Die 
Wollschadigung ist bei Aktivin geringer ais bei Hypochlorit. Der Chlorierungseffekt 
selbst ist von der [H‘] abhangig, er ist bei Ggw. von starken Mineralsauren besser ais 
bei der gleichen Menge Essig- oder Ameisensaure. (Melhands Textilber. 10. 724— 25.
1929.) B r a u n s .

A. T. King, Der Feuchtigkeitsgehalt ton  gedehnten Fasem  und die Porenslruktur 
der Wolle. Nach einem kurzeń Uberblick iiber die bisherigen Arbeiten iiber dieses 
Thema beschreibt Vf. eigene Verss., die ihn zu folgenden Resultaten fiihren: Um das 
hygroskopische Verh. der Wolle zu erkliiren, dient die Capillartheorie oder Poren- 
struktur, nach der die erste W.-Aufnahme durch Absorption einer W.-Schicht an der 
inneren Oberflache der Poren erfolgt, die zweite Stufe besteht im Fullen der Poren 
u. die dritte in einer osmot. Absorption yon W. Der Dampfdruck, u. damit der Feuchtig- 
keitsgeh., 'wird durch die Dimensionen der mit W. gefiillten Poren bestimmt u. diese 
Dimensionen konnen bei einem bestimmten Feuchtigkeitsgeh. berechnet werden. 
Die kleinsten Poren werden sich zuerst fullen, die groBeren m it zunehmender Feuchtig- 
keit der umgebenden Atmosphare, so daB bei einer gewissen Feuchtigkeit nur Poren 
bis zu einer gewissen GroBe gefiillt sind. Wenn diese Theorie richtig ist, muB mit der 
Anderung der PorengróBe sich der Feuchtigkeitsgeh. andern. Die mkr. Priifung von  
gestreckten Fasern zeigt nach Entfernung der Schuppen, eine Verlangerung der sicht- 
baren Poren, so daB auch bei den unsichtbaren eine solche angenommen w'erden kann. 
Im gestreckten Zustand gedampfte Fasern zeigen ein Verschwinden der Poren. Durch 
Wagen einzelner Fasern m it einer besonders konstruierten Blikrowaage unter genau 
kontrolherten Bedingungen wurde gefunden, daB trocknes Strecken eine Gewichts- 
zunahme verursacht. Dies wird durch die Yerdrehung der Poren erklart, welche den 
Durchmesser dei Poren verringert, dadurch wird die Anzahl yon Poren, dio fiir eine 
bestimmte Feuchtigkeit eine giinstige GroBe haben, yermehrt u. auch durch die Ver- 
minderung des Abstandes der Capillarw-ande wachst die Tendenz der sich auf diesen 
Wanden bildenden W .-Schichten, zusammens-uflieBen u. so die Capiilaren m it W.
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zu fiillen. N icht gcdampfte Fasern zeigen eine Ąbnahme des Gewichts, was durch 
die Verminderung der Porositat u. m it der Abnahme der wasserhaltenden Kapazitat 
erkliirt wird. (Trans. Faraday Soc. 25. 451— 58. 1929.) B r a u n s .

P. Krais und Stahl, Uber WoUbleichversuche mit Candit V in Teig. Bleichverss. 
von  Wolle m it Cand.it V der C h e m i s c h e n  F a b r i k  P y r g o s  G. m. b. H ., 
Radebeul-Dresden, ergaben ein giinstiges Resultat. Mit Candit V wurde im Vergleich 
mit H ,0„ u. Hydrosulfit das beste WeiB erhalten. (Monatsschr. Textil-Ind. 45. 211. 
Mai 1930") B r a u n s .

— , Wasserglas in  der Wollbkicherei. Nach Erfahrungen des Vf. bietet Wasserglas 
ais Ersatz fiir Natronlauge bei der Wollbleichcrei mit H „02 keinen Yorteil, denn das 
Wasserglas is t meistens mit schiidlich wirkenden Fc-Salzcn yerunreinigt u. scheidet 
auCerdem wahrend der Bleiche Kiesels&ure auf der Faser ab, die der Faser nach dem 
Trocknen einen unangenehmen hartcn Griff geben. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 207. 
19/3. 1930.) " B r a u n s .

— , „Wasserglas in  der Wollbleiche.“ In Erwiderung auf vorst. referierte Arbeit 
wird bestritten, daB Wasserglas hiiufig von Fe-Salzen yerunreinigt ist. Das Hart- 
werden der Wolle laBt sich bei richtiger Anwendung des Wasserglases vermeiden. 
(Ztschr. ges. Textilind. 33. 308. 30/4. 1930.) B r a u n s .

Lange, Anwendung der technischen Filze in  der ScMeifmittelindustrie. Es werden 
die Yerschiedenen Hartegrade der von der Y.e r t r i e b s g e s e l l s c h a f t  t e c h -  
n i s c h e r  F i l z e  m. b. H ., Leipzig C 1 auf den Markt gebrachten Sclileiffilze, die 
fiir ihre Herst. verwendeten Rohstoffe, die yerschiedenen Formen zum Schleifen u. 
Polieren u. ihre Anwendungsmóglichkeiten besprochen. (Metallwaren-Ind. Galvano- 
Techn. 28 . 108— 09. Zittau. 1/3. 1930.) B r a u n s .

James Strachan, Herstellung und Aufarbeitung ton  Celhdose in  der Papier- 
industrie. (Paper-Maker79. Sonder-Nr. 59— 62. Papierfabrikant 28. Verein der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 200—02. 23/3. 1930. — C. 1 9 3 0 .1. 1402.) B r a u n s .

Arbter, Papier aus Torf. Torf laBt sich zur Herst. von Torfpapier yerwenden.
Die Hauptschwierigkeit liegt in der Versandung des Torfes. (Wchbl. Papierfabr. 61. 
639. 17/5. 1930.) B r a u n s .

Belani, Papier aus Torf. (Vgl. vorst. Ref.) Fiir die Papiererzcugung kommt nur 
der Fasertorf in  Frage. Angaben iiber die Zus. des Torfes u. von Torfaschen. Von 
allen auf diesem Gcbiete erteilten Patenten halt Vf. das A. P . 1 557 338 (C. 1 9 2 6 . 
I . 3935) fiir das brauchbarste. (Wchbl. Papierfabr. 6 1 . 639— 40. 17/5. 1930.) B r a u n s .

K om , Festigkeitseigenscliaften ton Natronpapieren. Vf. berichtet iiber das Er- 
gebnis der Unters. einer Reihe yon Natronpapieren auf ihre Festigkeit, dereń Resultate 
in Tabellen zusammengestellt sind. Daraus geht folgendes hervor: D ie hóchsten mittleren 
ReiBlangen hatten Kabelpapiere. Auch im Gesamtmittel is t die ReiBlange bei diesen 
Papieren hoher ais bei den Saek- u. Kraftpapieren; letztere haben im Mittel annahernd 
die doppelte Falzzahl. Das Yerhaltnis der ReiBlange in  der Querrichtung zu der in  
der Langsrichtung ist bei den Kabelpapieren am ungiinstigsten. Von den gepruften 
Sack- u. Kraftpapieren erfiillen die Normen fiir Sackpapiere 71°/0 in  der ReiBlange, 
80°/o in  der Falzzahl, aber nur 22% im Quadratmetergewicht. Die Sackpapiere werden 
leichter gearbeitet, ais die Normen es yorschreiben. (Wchbl. Papierfabr. 6 1 . 640— 42. 
17/5. 1930.) B r a u n s .

Raymond Fournier, Beitrag zur Untersuchung ton  Papieren in  bezug auf ihre 
Verwendung ais Druckpapiere. Nach Aufzahlung der yerschiedenen Druckyerff. be- 
spricht Vf, die Herst. von Druckpapieren, die yerschiedenen Leimungsverff. u. die 
Anforderungen, die an ein gutes Druckpapier zu stellen sind. (Papeterie 52. 
386— 94. 10/4. 1930.) B r a u n s .

Joseph Rossman, Dekorationspapiere. Vf. gibt eine vollstandige Zusammen- 
stellung der amerikan. Patente, die iiber die Herst. yon Dekorations- u. Ornamenten- 
papieren erteilt worden sind. (Paper Trade Journ. 90 . N r.18. 64— 69. Mai 1930.) B r a u n s

Fr. Muller und Paul W alter, Kritische Untersuchung der fabrikationstechnisclien 
EntuAcklung in  der Sulfitzellstoffabrikation auf Cr und der bestehenden Literatur in  den 
letzten Jahren. InFortsetzung u.SchluB z u C .1 9 3 0 .1 . 1723 werden dieWarmewirtschaft 
u. Neuerungen in der Verwertung der Sulfitablauge u. einige wirtscliaftliche Fragen 
besprochen. (Wchbl.Papierfabr. 61. 412— 16.669—72. 24/5.1930. Darmstadt.) B r a u n s

Roger C. Griffin, Die Zusammensetzung ton Zellstoffasche. Vf. bestimmt dio 
Zus. der Aschen von gebleichten u. ungebleichten Sulfitzellstoffen, von Kraft- u. Stroh- 
zellstoffen, (Paper Trade Journ. 90 . Nr. 18. 63. Mai 1930.) B r a u n s .
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Kotaro Tanemura und Toshio Kolmo, Die Aufarbeilung der alkalisclien Ab- 
wćisser der Viscosefabrikalion. Vff. untersuchen die giinstigsten Bedingungen, um die 
in den Abwassern noch enthaltene Viseose u. Sch\vefelverbb. zu entfernen u. den 
Schwefelwasserstoff daraus zu regenerieren. Es ist nicht moglieh, die alkal. FI. einfach 
anzusauern, weil dann noch gelóste Cellulose ausfiillt, die die Klarfilter verstopft, 
Man muB yielmehr Zinksulfat oder Eisensulfat hinzufiigen, die die Beimengungen 
mit sich reifien u. die Lsg. dadurch gut filtrierbar maclien. Zinksulfat eignet sich noch 
besser ais F eS 0 4. Wena das Fallbad schon Zinksulfat enthalt, dann kann man das 
saure Spinnbad zum Neutralisieren der alkal. Lauge yerwenden. (Cellulose Industry 6.
13— 14. Miirz 1930. Japan, Toyo Bayon u. Co.) M ic h e e l .

A. Bresser, Pliospliorsaureester ais Campherersatzmiltel. (K u n s ts to ffe  20. 99 
b is  101. M ai 1930. —  C. 1930. I .  1403.) B r a u n s .

Erich W agner, Die Bestimmung der Gespinstfeinheit auf mikroslcopiscliem Wege. 
In Fortsetzung zu C. 1930. I. 2826 behandelt Vf. die fremden Beimengungen in  Baum- 
woll- u. in Flachsgeweben u. gibt eine ausfuhrliehe Beschreibung des Verf. zur Best. 
der Gespinstfeinheit m it dem Mikroskop u. den dazu gehórenden Hilfsmitteln. Weiter 
wird das zu den Verss. verwandte Materiał niiher gekennzeichnet, die Nummer auf 
Grund der „Reprise“ bestimmt, die Drehung u. die Drahtkonstante ermittelt. Unter 
Benutzung dieser Grundlagen wurde unter Berucksichtigung des Geli. an fremden 
Stoffen ein leicht anwendbares Verf. zur Best. der Gespinstfeinheit aus der Faser- 
zahl fiir die beiden Hauptvertreter der pflanzlichen Faserstoffe, Flachs u. Baumwolle, 
ausgearbeitet. E s bestehen keine Bedenken, das Verf. auch fiir andere textile Faser
stoffe anzuwenden. Zum SchluB werden noch die Vorteile u. Anwendungsmóglichkeiten 
kurz zusammengefaBt. (Monatsschr. Textil - Ind. 45. 93— 101. 135— 43. 179— 86. 
Mai 1930.) B r a u n s .

George Forrest Davidson und Sydney Shorter, Das Troclcengetmcht von Baum- 
icolle. Nach einer kurzeń Ubersicht iiber die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet, 
bespricht Vf. die verschiedenen Methoden zur Best. des Trockengcwichts, gibt eine 
Definition des handelsiiblichen Ausdruckes ,,Trockengewicht“, die Anderung des handels- 
iiblichen Trockengewichts m it der Trbckentemp. u. mit dem Feuchtigkeitsgeh. der 
umgebenden Atmosphare, u. bestimmt bei einer Reihe von Baumwollen das scheinbare 
Trockengewicht u. die Wiederaufnahme von Feuchtigkeit. Aus seinen Resultaten  
werden folgende Schliisse gez:ogen: Das wahre Trockengewicht is t ein konstantes Ge- 
wicht, das erhalten wird, wenn die Probe langere Zeit in  einer trockenen Atmosphare iiber 
P j0 5 aufbewahrt wird. Die Erreichung dieses Punktes is t von der Zeit abhangig. Wenn 
kunstlich getrocknete Luft zum Trocknen der Baumwolle benutzt wird, so ist das 
Trockengewicht im weiten Mafie von der Temp. unabhangig. Bei Tempp. iiber 100a 
wird ein kleineres Trockengewicht erhalten. Wenn andererseits Baumwolle in  nicht 
getrockncter Luft erhitzt wird, is t das Trockengewicht bei maBig hoher Temp. groBer 
ais das wahre Trockengewicht. Ferner wird das Trockengewicht yon dcm hygrometr. 
Zustand der Luft beeinfluBt. Es ist groBer oder kleiner, je nachdem der W.-Dampfdruck 
der umgebenden Luft groBer oder kleiner ist. Der fortschreitende Verlust an Gowicht- 
ist bei ungebleichter Baumwolle viel groBer ais bei gebleichter, was hauptsachlich m it 
den Nichtcellulosestoffen zusammenliangt. Das scheinbare Trockengewicht der Baum
wolle ist gleich dem wahren Trockengewicht plus der riickstandigen Feuchtigkeit minus 
dem permanenten Verlust. Mit Hilfe von Beobachtungen bei verschiedenen Tempp. 
u. aufieren Feuchtigkeiten kann man die ruckstandige Feuchtigkeit u. den permanenten 
Verlust bestimmen. (Journ. Textile Inst. 21. T. 165— 78. April 1930.) B r a u n s .

J. A. Fraser Roberts, Vlieflanahjse fiir  biologische und landwirtsdiaf(liche Zwecke, 
die DurcJischnittsfeinheit einer Wollprobe. Die Messung der Eigg. von SchaMieBen ist 
notwendig, um Unterschicde zwischen den einzelncn VlieBen festzustellen, besonders 
in bezug auf Zucht- u. Futterverss. D ie Feinheit des Wollhaares ist eine der wichtigsten 
Eigg. Sie wird bestimmt durch das Trockengewicht u. die Lange des einzelnen Woll
haares u. ausgedriickt durch cm/mg. Es wurde gefunden, daB sie in groBen Grenzen 
schwanken kann auf einer sehr kleinen Flachę des Felles. Zu dem Zweck wurden yon  
einem bestimmten Stlick des Felles die Haare einzeln herausgezogen, gezahlt, teilweise 
gemessen u. das Trockengewicht bestimmt. Diese Methode gab auf 5% uberein- 
stimmende Werte. Es wurde gefunden, daB das MaB in cm/mg umgekehrt proportional 
dem Quadrat des Durchmessers ist, u. daB eine 5°/0ig. Genauigkeit im Messen der 
Lange einer 21/ 2%'g- Genauigkeit der Durchmessermessung entsprach. D ie Ergebnisse
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der einzelnen Bestst. vgl. die Tabellenim Original. (Journ. Textile Inst. 21. T. 127— 64. 
April 1930.) B r a u n s .

W. W eltzien, Die Verwendung der ultravioletłen Strahlung bei teztilen Unłer- 
suchungen. II. Nachprufung ultramoletter Lichtguellen auf ihre praJctische Venuendungs- 
fdhigkeit. (I. vgl. C. 1928. II. 2085.) Bei Verwendung yerschiedener Typen von Ultra- 
yiolettlampen zeigte sich, daB die zugrundeliegenden Luminescenzerscheinungen sowohl 
bei Kolilenbogenlampen wie bei Hg-Dampflampen grundsatzlich gleichartig sind. 
Bei der Kolilenbogenlampe ist die groBere Intensitat ein Vorteil, die Beimischung 
geringer Mengen von Rotstrahlung kann bei Feststellung feinerer Farbenunterschiede 
ein Naehteil sein. Bei der Hg-Dampf lampę liegt der Vorteil in der groBeren Reinheit 
des Ultraviolettlichts, ein Nachteil in der vergleichs\veise geringen Intensitat, die 
nicht beliobig gesteigert werden kann. Fiir die Unters. von Texti]material, besonders 
von Flecken in Stiicken, werden die gróBere Intensitat u. das gróBere Gesichtsfeld 
bei der Kohlenbogenlampe yorgezogen, die Unters. m it der Hg-Dampflampe jedoch 
in  schwierigen Fallen zur Unterstutzung empfohlen. (Seide 35. 195— 97. Mai 
1930.) StJVERN.

Merle B. Shaw, George W. Bicking und Leo W. Snyder, Die Herstellung von 
Bogen fiir die Faserpriifung. Eine Laboratoriumsmethode zur Herst. yon kleinen Bogen 
aus Fasermaterial zur Unters. desselben auf seine Eignung fur die Papierfabrikation 
wurde ausgearbeitet u. eine fur diesen Zweck geeignete Apparatur an zahlreichen Abb. 
beschrieben. Mit Hilfe dieser Vorr. lassen sich gleichmaBige Blatter herstellen. Die 
Best. der physikal. Eigg. ergab, daB verschiedene Blatter aus ein u. demselben Faser
material gut ubereinstimmende Resultate ergaben. Der persónliehe EinfluB ist auf ein 
Minimum reduziert worden, so daB auch durch verschiedene Hersteller die gleiehen 
Resultate erzielt werden konnen. (Paper Trade Journ. 90. Nr. 16. 60— 66. 17/4. 
1930.) B k a u n s .

E. H. Riesenfeld u n d  Toni Hamburger, Die Wasserbestimmung in  Papier. 
Z u r  B est. d es W .-G eh. y o n  P a p ie re n  e ig n e t sich  d e r  W .-B est.-A pp . v o n  P r it z k e r  
u . J u n g k u n z  u n te r  V erw endung  y o n  T e tra c h lo ra th a n . D ie  B est. i s t  in  e in e r S td e . 
b e en d e t u . g ib t  g u te  re p ro d u z ie rb a re  R e su lta te . (P a p ie rfa b rik a n t 28 . V erein  d . Zell- 
sto ff- u . P ap ier-C h em ik er u. -In g en ieu re  288— 89. 27/4. 1930.) B r a u n s .

L. Blin Desbleds, Der Glanz von Papier. Eine exakte Methode zu seiner B e
stimmung. Vf. bespricht die Best. des Glanzes nach der Methode von T o u s s a in t
(C. 1927. II. 1869). (Paper-Maker 78. Sond.-Nr. 36— 38. 1929.) B r a u n s .

J. B. Meyer, Methoden zur Bestimmung des Rohpapiergewichts und des Auf- 
strichgewichts bei gestrichenen Papieren. Es werden zwei Methoden zur Best. des 
Rohpapiergewichts u. des Aufstrichgewichts yon gestrichenen Papieren beschrieben. 
Nach der einen Methode wird das spezif. Gew. der Farbsehicht, des Rohpapieres u. 
des gestrichenen Papieres fur sich bestimmt u. aus den erhaltenen Daten das Quadrat- 
metergewicht der Farbschicht u. des Rohpapieres berechnet. Nach der zwei ten Methode 
wird der Verbrennungsruckstand pro g der Farbschicht, pro g des Rohpapieres u. 
pro g des gestrichenen Papieres bestimmt. Zur Ausfiihrung beider Methoden muB 
man dio Farbschicht u. das Rohpapier einzeln fiir sich vorliegend haben. (Papier
fabrikant 28. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 289— 90. 
27/4. 1930.) B r a u n s .

Th. Bentzen, Die Mercerisierungsprobe. (Photogr. Industrie 28. 580. 21/5. 1930. —

E. R. Schafer und L. A. Carpenter, Siebanalyse ais Hilfsmittel zur Bewertung von 
Zellstoff. E s werden m it Hilfe von Sieben m it yersehiedener MasehengróBe die Mengen 
der yerschiedenen FasergroBen eines Zellstoffes bestimmt u. auf Grund der Zus. die 
Qualitat des Zellstoffs ermittelt. Es wird eine Methode zur Berechnung der dureh- 
schnittlichen Faserlange eines Zellstoffes aus der Siebanalyse mitgeteilt. Mit Hilfe 
eines Faktors, dem Feinheitsmodulus, kann die Faserlange zahlenmaBig ausgedriickt 
werden. (Paper Trade Journ. 90- 57— 61. 8/5. 1930. Forest Products Lab. Madi
son.) B r a u n s .

— , Die Bestimmung der a.-CeUulose. Nach Bespreeliung der yerschiedenen Fak
toren, die das Ergebnis der a-Cellulosebest. beeinflussen konnen, werden die yer
schiedenen Best.-Methoden m itgeteilt u. nachgepriift. Die Resultate sind in  einer Tabelle 
zusammengestellt. Von den nachgepriiften Methoden wird die Methode IV  der amerikan. 
Kommission ais die geeignetste befunden. (Rev. uniy. Soies et Soies artif. 5.559—65.

C. 1930. I. 2S26.) R o s e n t h a l .

April 1930.) B r a u n s .
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Gosta A. Hall, Identifizierung und Wertbeslimmung ungebleichter Zellstoffe. (Vgl. 
C. 1930. I. 1248.) Die Wirkungsweise der L am pen- u. ABBŹ-Miihle wird an Hand 
yon Mikrophotographien erlautert u. der EinfluB verscliieden langer Mahlung in diesen 
Miihlen auf die mechan. Eigg. yerschiedener Papiere tabellar. wiedergegeben. Vf. 
beschreibt sodann die im Korsnaslab. benutzte Maschine zur Herst. der Papierbogen 
u. vergleicht die Eigg. der bei verschiedenem Druck einerseits auf der Papiermaschine, 
andererseits im Lab. hergestellten Papiere. Dio verschiedenen Faktoren (Holzcharakter, 
AufschluBgrad u. a.), die den Charakter eines Zellstoffs bestimmen, werden diskutiert. 
Tabellen iiber die chem. Konstanten yerschiedener ungebleichter Sulfit- u. Sulfat- 
zellstoffe von versehiedenem AufschluBgrad im Original. Der Ligningeh. ist dem 
AufschluBgrad umgekehrt proportional, der Harzgeh. scheint vom AufschluBgrad 
unabhiingig zu sein. (Svensk Pappers-Tidning 32. 389— 96. 1929. Gefle, Korsnas

Gósta A. Hall, Identifizierung und W ertbeslimmung ungebleichter Zellstoffe. (Vgl. 
vorst. Eef.) Die vom Vf. etwas modifizierte Methode von B j o r k m a n  (C. 1928. L 
1113) zur Best. des AufschluBgrades u. ein Trockenzerfasercr werden beschrieben 
(Abb. im Original). Chlorkalk- u. KMnO.,-Verbraucli sind im allgemeinen dem Lignin
geh. rungekehrt proportional. Der EinfluB des AufschluBgrades auf die meehan. 
Eigg. von Sulfat- u. Sulfitzdlstoffen bei yerschiedener Mahldauer werden an Hand 
von Tabellen u. Kurven diskutiert. Die Sulfitzellstoffe enthalten mehr Polysaccliaride 
ais die Sulfatzellstoffe; die leichter ais Cellulose hydratisierten Polysaccharide ver- 
leihen dcm Papier hohe ReiB- u. Sprengfestigkeit, hohe Transparenz u. geringe 
Porositat. Die Hydratationsfiihigkeit von Sulfatzellstoffen ist dem Ligningeh. um
gekehrt proportional; bei Sulfitzellstoffen kann der EinfluB der Polysaccharide den- 
jenigen des Lignins iibertreffen. Mit Alkali behandelte Sulfitzellstoffe nehmen den 
Charakter von Sulfatzellstoffen an. (Svensk Pappers-Tidning 32. 423—28. 1929. 
Gefle, Korsnas Sagyerks A.-B.) K r u g e r .

Lauri Paloheim o, Beitrage zur Ligninbestimmung mit Saurehydrolyse. Vf. unter- 
suchte eingehend die Ligninbest. von Holz, Stroh u. Heu durch Hydrolyse mit konz. 
Sauren (konz. HCl u. 70%ig- H 2S 0 4). Er verwendete die P r i n GSHEiM sche u. eine 
etwas abgeanderte Methode, bei der die Saure abwechselnd abgesaugt u. zum Unters.- 
Material neu nachgefullt wurde, u. bei der das Hydrolysat vor der Filtration nicht 
mit W. verd. wurde. Die Ergebnisse zeigten, daB das Lignin, je nach seinem Kon- 
densationsgrad, zum Teil durch d ie Saure hydrolysiert wurde, zum Teil selbst tage- 
langer Einw. der Saure widerstand, daB durch die Hydrolyse gebildete Kondensations- 
prodd., aber aueh gebildete Huminstoffe aus Zuckern (Fructose, Saccharose) von 
dem unangegriffenen Lignin adsorbiert u. beim Verdiinnen des Hydrolysates mit W. 
ausgefallt wurden. Der gegen Saure u. verd. Lauge (1,25- u. 2,5%ig.) bestandige 
Ligninanteil wird yom Vf. ais Ortholignin bezeichnet. Ferner ergab sich, daB ein 
Teil der Proteine gegen dio konz. Sauren ebenso resistent ist wie das Ortholignin. 
Es sctzt sich also der nach der PR iN G SH Enrschen oder nach einer ahnlichen Methode 
erhaltene u. bisher mit Lignin bezeichnete Ruckstand aus folgenden Prodd. zusammen: 
1. Ortholignin, 2. unhydrolysierbares Protein, 3. bei der W.-Verdunmmg koagulierte 
sekundare Kondensationsprodd. der Fructose u. Saccharose u. 4. koagulierte u. ad- 
sorbierte sekundare Kondensationsprodd. des hydrolysierten Lignins. Wahrend sich 
also das Ortholignin nach den vom Vf. beschriebenen Methoden bestimmen laBt, ist 
der Gesamtligningeh., wurde er nach den bisherigen Methoden bestimmt, noch sehr 
vorsichtig zu bewerten. AuBerdem wird vom Vf. der Ortholigningeh. einzelner Sub
stanzen mitgeteilt: Fichtenholz etwa 25%> Espenholz 6%. Kleeheu 5%> verschiedene 
Graminaceae-Pflanzen 2— 5% Ortholignin. Das Verhaltnis des Ortholigningeh. zum 
Gesamtligningeh. ist also fiir die verschiedenen Pflanzen auBerordentlich unterschiedlich. 
(Biochem. Ztschr. 214. 161— 74. 14/10. 1929. Helsingfors, Inst. f. Haustierlehrc d. 
Univ.) M ahn.

Erich Bolim, Wien, Chlorieren von Haar und Wolle und Waren daraus. Man laBt 
auf das Behandlungsgut einen HCl enthaltenden oder entwickelnden Stoff u. ein Oxy- 
dationsmittel einwirken, wodureh das Cl, im Entstehungszustand sofort von dem Gut 
aufgenommen wird. (A. P. 1 7 5 6 7 2 3  vóm 22/11. 1927, ausg. 29/4. 1930. Oe. Prior. 
1/12. 1926.) E n g er o ff .

Meigs, Bassett & Slaughter, Inc., Philadelphia, Pennsylvania, iibert. yon: 
Harry P. Bassett, Cynthiana, Kentucky, und Thomas F. Banigan, Clifton Heights,

Sagyerks A.-B.) K r u g e r .
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Pennsylvaivia, M ercerisierm. Man mercerisiert Gewebe aus Baumwolle, Leinen usw. 
u. Kunstseide, wie Viscoseseide, m it einer Mereerisierlauge, die ein dureh NaOIf nieht 
zersetzbares Salz einer organ. Saure, wie Na-Acetat, enthalt, u. wasclit nacli dem Ent- 
fernen der Mereerisierlauge mit der Lsg. von Na-Acetat solange, bis die Alkalilaugo 
sow eit verd. ist, daB sie keine mercerisierende Wrkg. mehr ausiibt. Hierdurch wird die 
Kunstseide gegen die sehadigende Wrkg. des Alkalis geschutzt. (A. P. 1758  553 vom 
30/1. 1925, ausg. 13/5. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Impriignieren von Geuieben. 
Man trank t mit Verbb. von Metallen, deren spezif. Gewicht uber 5 ist, mit den óligen 
Oxydationsprodd. von Wachsen, wie Paraffin, Montanwaehs usw., u. behandelt dann 
m it Sauren oder sauren Salzen, wie A12(S 0 4)3. Den Metallverbb. konnen wasser- oder 
fettlosliche Farbstoffe, Pigmente, Konservierungsmittel, Ole, Harze, Seife usw., zu
gesetzt werden. Die Metallverbb. sind 1. in troeknenden oder nichttroeknenden Ólen, 
Minerąlolen, Montanwaehs, organ. Losungsmm. Man vermischt die Oxydationsprodd. 
des Paraffins mit Cu-Acetat unter Erwarmen, verd. das Prod. mit Phenolformaldehyd- 
harz, Leinol, Solventnaphtha, dem Bleisalz von Naphthensiiuren, leinolsaurem Co, 
Phenolteeról u. Nitrobenzol; das Prod. dient auch zum Impragnieren von Holzpfiihlen. 
(E. P . 322768  vom 10/9. 1928, ausg. 9/1. 1930.) F r a n z .

E. J. W ilkinson, Cheadlo Hulme, Cheshire, H. M. Scott, Halifax, und A. B. 
Henshilwood, Bradford, Filllen von Geweben mit Faserstoffen. Um Gewebe aus 
pflanzlicher oder tier. Faser mit zerkleinerter kurzfaseriger CelluJose, Kunstseide, 
Naturseide, Wolle, Asbest usw. zu fullen, fuhrt man das Gewebe unter eine m it Lochern 
versehene Walze in einen ein Gemisch von zerkleinerter Cellulose u. W ., dem etwas 
Starkę, Ton, B aS 04, Asbest, Farblacke zugesetzt sein konnen, gefiillten Behalter. 
Die Walze enthalt eine durchlócherte Achse, die mit einer Vakuumpumpe in Verb. 
steht, die F l. wird dureh das Gewebe gesaugt u. die losen Fasern in dem Gewebe 
zuriickgehalten. (E. P. 322766 vom 7/9.1928, ausg. 9/1.1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfaliren zum Fesligen von 
Baumwolle, Kunstseide, IciinsllicJien Folien aus Cellulose, Viscose. Man behandelt die ■ 
Prodd. mit G lyom l bzw. glyoxalabspaltenden Mitteln. (F. P. 679 747 vom 3/8. 1929, 
ausg. 16/4. 1930. D . Prior. 10/8. 1928.) E n g e r o f f .

Gustave Maubec, Frankreich, Ńaclibehandeln von Kunstseide mit Seifenlsgg. 
Man verwendet eine Seife, die aus einem F ett mit hohem F. (iiber 48— 50°) hergestellt 
wird. Man kann dem Fettansatz zur Bereitung derartiger Seifen auch noch handels- 
iibliche Stearinsaure hinzufiigen. (F. P. 679 823 vom 22/12. 1928, ausg. 17/4. 
1930.) E n g e r o f f .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: Camille Dreyfus, New  
York, und Herbert Platt, Cumberland, Maryland, Mattieren von Faserstoffen aus 
organischen Cellulosederivaten, insbesondere Celluloseacetatseide. Man erzeugt inner- 
halb des Fadens einen Nd. von ZnS. Man trankt z. B. ein Gewebe aus Celluloseacetat
seide m it einer Lsg. von ZnCl„, die gleichzeitig ąuellcnd auf Celluloseacetat wirkt 
bei 70°, nach dem Stehenlassen iiber Naclit klotzt man mit einer Lsg. von N a2S, nach 
dem Spulen wird geseift u. gewaschen. Man kann auch verd. ZnCL-Lsgg. Yerwenden 
u. diesen ais Quellungsmittel Ameisensiiure usw. zusetzen. (A. P. 1756  941 vom  
27/12. 1928, ausg. 6/5. 1930.) F r a n z .

Marie Bourrand und Desire-Gustave Jaeęiueline, Frankreich, Yerfahren zum 
Degummieren und Bleiclien von Chinahanf, Jute, Ramie, Spartgras, Sisallianf. Die 
Verff. sind gek. durcli die Verwendung einer Lauge, die iiberwiegend Natriumsulfit 
enthalt. Na-Oleat kann der Behandlungsfl. zugefugt werden. Gebleicht wird mit 
NaOCl, dem N aH S03 beigegeben wird. (F. PP. 681169, 681170, 681171, 681172, 
681173  yom 10/7. 1929, ausg. 12/5. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von EffeHfdden 
in  Wollgeweben. Ais Effektfaden fur Wollgewebe, insbesondere fiir die Herst. der 
Leiste, yerwendet man eine gegen die Aufnahme von Farbstoffen immunisierte Faser. 
Man erhalt die Faser, indem man auf die m it Alkalien vorbehandelte Faser aromat. 
Saurechloride oder Sulfonsaurecliloride einwirken laBt. Die Effektfaden bleiben beim 
Farben rein weiB u. werden bei der Walkę usw. nicht angeschmutzt. (E. P. 322 831 
vom 24/9. 1928, ausg. 9/1. 1930.) F r a n z .

Abraham Esau, Jena, Verfahren und Vorrichtung zum Tóten von zu rerspinnenden 
Kokons, 1. dad. gek., daB die Kokons der Einw. ultrakurzer elektr. Wellen ausgesetzt 
werden. — 2. Vorr. zur Ausiibung des Verf. nach 1., gek. dureh ein Kondensatorfeld,
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durch das die Kokons hindurchgefiilirt werden. —  3. gek. durch ein Spulenfeld, durch 
das die Kokons hindurchgefiihrt werden. —  4. gek. durch eine Fórdervorr. fiir die 
Kokons m it regelbarer Zuflihrungsgeschwindigkeit. (D. R. P. 496 623 KI. 76e vom  
14/3. 1929, ausg. 24/4. 1930.) E n g e r o f f .

M. P. Otto, Paris, Verstdrken von Pappe. Man trankt Pappliórper, z. B. Patronen- 
hiilsen, m it Leinól oder einem anderen trocknenden Ol, u. behandelt sie dann mit ozoni- 
sierter Luft bei miiCiger Temp. in Kammern, in welche die Pappkórper auf Wagen 
gefahren werden. (E. P. 315 296 vom 11/12. 1928, Auszug veroff. 4/9. 1929. Prior. 
11/7. 1928.) S a r r e .

H. N. Morris, Manchester, Herstellung von icasscrdichten Massen, wie Tuben,
Schachteln, T ii ten u. anderen geformten Gegenstiindcn aus Papier, Holz u. anderem 
aufsaugfahigem Materiał durch Uberziehen oder Bespritzen mit einer Lsg. eines wasser- 
dichten Lackes auf Kautschuk-Cellulosebasis im Verhaltnis 90% Cellulose u. 10% Kaut- 
sehuk. Ais Losungsm. dienen hydrierte aromat. KW-stoffe oder D eriw ., wie Alkohole, 
Ketone, Ester. Aufierdem werden zugesetzt Farbstoffe, Pigmente, Bitumen u. a. 
Fullmittel. Ais Cellulosegrundstoff dienen Celluloseester u. -ather. (E. P. 326 940 
vom 2/2. 1929, ausg. 17/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

„M asa“ G. m. b. H. zur Herstellung kimstlicher Oberflachen, Berlin 
(Erfinder: Otto Albrecht Graf VOn Mandelsloh, Berlin), Verfahren zum Lackieren 
von bedrucklem Papier, 1. dad. gek., daB das bedruckte Papier ais zusammenhangende 
Papierbahn mittels tiefgeatzter, z. B . rastrierter, Kupferwalze m it einem diinnen 
Lackauftrag bedruekt u. dann im Tauchverf. ein oder melirmals mit einer Lackschicht 
uberzogen wird. —  2. dad. gek., daB der Aufdruck der Lackschicht im AnsclduB an das 
Drucken des Musters in einer Rotationsdruckmaschine erfolgt. —  3. dad. gek., daB der 
Lackiiberzug im Tauchbad einseitig aufgebracht wird, indem die Riickseite der Papier
bahn durch eine anliegende Rolle oder Walze gegen Benetzung geschiitzt wird. —
4. dad. gek., daB nach Ablauf des uberfliissigen Lackes die Papierbahn in eine wage- 
rechte Ebene gebracht wird, u. in dieser durch ein endloses Band mitgenommen wird, 
gegen welches sio zwecks glatten Anliegens angesaugt wird. —  5. dad. gek., daB dio 
Lackschicht auf der wagerechten Strecke der Papierbahn getroeknet wird. —  6. dad. 
gek., daB die Lackschicht zum SchluB in Hangern weitergetrocknet wird. (D. R. P. 
497873 KI. 75c.vom  13/9. 1928, ausg. 15/5. 1930.) E n g e r o f f .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Herstellung 
voii Sulfitzellstoff unter Verwendung einer Kochfl., die etwa je 3— 4% freie sowie ge- 
bundene S 0 2 enthalt. Nach dem Kochen wird die M . m it verd. 5— 6%ig. Natronlauge 
bei gewóhnlicher Temp. %— 2 Stdn. behandelt, um insbesondere die nicht aus a-Cellu- 
lose bestehenden Stoffe zu lósen. Eventl. wird der Zellstoff vor der Alkalibehandlung 
m it einem Oxydationsmittel behandelt. (A. P. 1742  219 vom 1/12. 1925, ausg. 7/1. 
1930.) M. F. Mu l l e r .

American Non-Inflamable Film  Syndicate, Ltd., London, iibert. von: Seaton 
Syndicate Ltd., London und Herbert John Mallabar, Watford, Hertforshire, Cellulose- 
acetat. (Can. P. 274 567 vom 27/6. 1925, ausg. 11/10. 1927. —  C. 1926. I. 2267 [F . P. 
600 080].) F r a n z .

Soc. Oscar Kohorn & Co. und Helmuth Schupp, Deutschland, Kunstliclie Seide 
aus Celluloseestem und -dthem. Man verspinnt eine Lsg. gleicher TeilchengróBe. Dcr- 
artige Spinnlsgg. werden erhalten, wenn man ihnen Alkohole, Ather, W., Aldehyde, 
Acetone, KW-stoffe, Paraffin allein oder Mischungen solcher Stoffe in solchen Mengen 
zufiigt, daB eine Lsg. geringster Viscositat erzielt wird. (F. P. 680 173 vom 10/8. 1929, 
ausg. 25/4.1930. D . Prior. 28/8. 1928.) E n g e r o f f .

Zellstoffabrik Waldhof und Arnold Bernstein, Deutschland, Yiscoseseidc nach 
dem Spulemerfaliren. Man fiihrt die aus dem sauren Fallungsbad heraustretenden 
Gebilde unmittelbar durch ein h. Wasserbad u. wickelt sie anschlieBend auf. Man kami 
die Fśiden auch wahrend des Durchganges durch das h. Wasserbad einer starken 
Spannung aussetzen. (F. P. 679 734 vom 2/8. 1929, ausg. 16/4. 1930. D . Priorr. 9/8.
1928 u. 20/3.1929.) E n g e r o f f .

Comptoir des Textiles Artificiels (Soc. an.), Frankreich, Viscoseseide m it 
pordser Schiclit und mUwańdigem K em . Man verarbeitet Spinnlsgg., die Bzl. oder 
Toluol enthalten, u. verwendet Fallbiider, denen man Z nS04 oder M gS04 u. Glucose 
zugefiigt hat. (F. P. 681439 vom 7/9. 1929, ausg. 14/5. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Fink, 
Premnitz), Vorrichlung zum Sulfidieren von Alkalicellulose m it dampffórmigem Schwejel-

42*
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Jcohlenstoff, dad. gek., daB auf gemeinsamer Welle mit dem SulfidiergefiiB eine Vorr. 
zur Vergasung des CS2 befestigt ist, von welcher aus der mittels einer Heizyorr. yergaste 
CS2 durch die zweckmaBig kon. gebohrte Holilwelle in das Rk.-GefaB geleitet wird. 
An Hand einer Zeichnung ist die Apparatur beschrieben. (D. R. P. 496 394 KI. 12o 
vom 16/9. 1927, ausg. 29/4.1930.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Auffindung 
von geeigneten Spinnbadzusatzstoffen fiir  das Verspinnen von Viscose, insbesondere 
solcher yon Hottenroth-Grade, dad. gek., daB man yergleichende Diffusionsverss. 
durchfiihrt zwischen einorseits reinen Mineralsauren u. andererseits Losungsgemischen 
dieser Mineralsauren m it den zu priifenden Stoffen, wobei die spinntechn. Wrkg. ais 
umso besser zu bewerten ist, je starker die Diffusionsgeschwindigkeit durch den be- 
treffenden Stoff unter sonst gleichen Bedingungen herabgesetzt wird. (D. R. P. 
495 471 KI. 29b yom 2/11. 1923, ausg. 7/4. 1930.) E n g e r o f f .

Rohm und Haas Akt.-Ges., Deutschland, und Reginald 01iver Herzog, Deutscli- 
land, Kunstseide aus Gemischen von Cellulosederitaten und organischen Polymerisaten. 
Man fiigt zu dem Celluloseabkómmling eine polymerisierte organ. Verb., die unpoly- 
merisiert 2- oder 3-fachc Bindungen enthalt, wie z. B. Acrylsaure u. Vinylsaureester. 
(F. P. 681156 yom 16/5. 1929, ausg. 12/5. 1930. D . Prior. 18/5. 1928.) E n g e r o f f .

James Arthur Singmaster, Amerika, Kunstliche Seidenfćiden, dad. gek., daB 
sie anorgan. Pigmente, wie T i0 2, ZnS, T h 02, A120 3, in feinsterVerteilung enthalten. (F.P .
680 492 vom 19/8. 1929, ausg. 1/5. 1930. A. Prior. 8/5. 1929.) E n g e r o f f .

James Arthur Singmaster, Amerika, Kunstliche Seidenfćiden m it mattem Glanz. 
Die Spinnlsgg. enthalten neben anorgan. Pigmenten Ole, z. B. hochsd. Mineralól. 
(F. P. 680 493 vom 19/8. 1929, ausg. 1/5. 1930. A. Prior. 18/5. 1929.) E n g e r o f f .

Aceta G. m. b. H ., Berlin-Lichtenberg, Verfahren w id  Vorrichtung zum Spinnen 
von Kunstseidenfaden nach dem Trockenspinnverfahren, 1. dad. gek., daB man die in die 
Spinnzelle eintretende Spinnlsg. in gleiclimaBiger Strómung u. in dunner Schicht durch 
einen unmittelbar oberhalb der Dtise u. innerhalb des Schachtes angebrachten Hohl- 
kórper hoher Wiirmekapazitat flieBen laBt. — 2. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. nach
1., gek. durch zwei ineinandergesetzte Metallzylinder, dereń einander zugekehrte 
Flachen deraftig geformt sind, daB sio enge, yon oben nach unten verlaufende Zwischen- 
riiume frei lassen, um die Spinnlsg. in moghchst dunner Schicht durchzufiihren. —
3. dad. gek., daB die einander zugekehrten Zylinderflachen sich teilweise beruhren. —
4. dad. gek., daB der Ausgleichkórper aus einem Stiick besteht u. enge, yon oben nach
unten yerlaufende Bohrungen zum Fuhren der Spinnlsg. enthalt. (D. R. P. 496 380 
KI. 29a vom 17/5.1928, ausg. 23/4.1930.) E n g e r o f f .

G. und St. Kanitz, Budapest, Lederersatz aus Papier wird so hergestellt, indem
man Papierplatten in eine Emulsion, bestehend aus 100 Tin. Ol u. 10— 15 Tin. Dextrin, 
15 Minuten lang taucht, dann die aufgesogene F l. z. T. auspreBt u. 1 Tag trocknet. 
Dem Dextrin kann auch ein an Leder erinnernder Riechstoff beigefiigt werden. (Ung. P. 
95 256 vom 20/4. 1927, ausg. 16/12. 1926.) G. K o n ig .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
M. W itte, Explosicmsfahigkeit und Farbton von Kohlenstaubmischungen. Die 

Ziindung u. Verbrennung in der Luft schwebenden feinen Kohlenstaubes ist eine aus
gesprochene Oberflachenreaktion. Bei einem Kohlenstaub-Gesteinstaubgemisch hefert 
das Oberflachenyerhaltnis der beiden Gemischteile einen MaBstab fiir die Ziindfahigkeit, 
u. dieses Verhaltnis liiBt sich, unter der Voraussetzung gleicher Vers.-Bedingungen u. 
gleicher Kohlenart, durch Vergleich der Farbung des Gemisches mit der OstfWALD- 
schen Graulciter feststellen. (Gluckauf 66. 131. 25/1. 1930. Breslau.) B ó r n s t e in .

H. A. J. Pieters, Untcrsuchung iiber die Backfahigkeit und das Bldhen der Kohle. I. 
(Vgl. C. 1929. II- 1249.) Fiir Beurteilung einer Kokskohle ist die Feststellung des 
Geh. an fliichtigen Substanzen in erster Linie wichtig, da Backfahigkeit u. Blahgrad 
bei wahren Kokskohlen (mit 18— 25 fliichtiger Bestandteile) nahezu lineare Funktionen 
des Gasgeh. sind; bei hoherem Gasgeh. yon ca. 30% yerringern diese beiden Eigg. 
sich aber mit steigendem Gasgeh. rasch. Ferner bliihen richtige Kokskohlen, wrenn 
man 1 g davon fein gepulvert unter feststehenden Bedingungen erhitzt, stark u. geben 
einen Kokskuehen, der rncht unter 7— 12 ccm groB sein soli; andernfallś gibt die Kohle 
keinen guten Koks. Vf. beschreibt einen App., der fiir das Verh. einer Kohlenprobe 
beim Erhitzen unter Druck ein Diagramm iiber den Yerlauf des Blahens aufzeichnet
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u. so eine Charakteristik der Kohle gibt u. ein Urteil dariiber ermóglicht, ob ihr im 
Koksofen eine stark backende Kobie oder ein nicht backendes Verdiinnungsmittel 
zuzusetzen ist. Cam predons Methode zur Best. der Backfahigkeit liefert nicht immer 
befriedigende Ergebnisse u. kostet zu viel Zeit. Den Erweichungspunkt, besonders 
von blahenden Kohlen, gibt die Blabkuryo an; Vf. bestimmte ihn noch auf andere 
Weise u. mafl die Gasentw. ais Funktion der gleichmafiig gesteigerten Temp. Stark 
kokende Kohlen scheinen viel fluchtige Bestandteile zu enthalten, in  Verbindung 
m it starker Bliihung, hoher Backfahigkeit u. relatiy niedrigem Erweichungspunkt. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 289— 306. 15/2. 1930. Heerlen, Centraal Laboratorium 
der Staatsmynen.) B o r n stein .

C. E. Pulford, Die Arbe.it einer Feinkóhlenwasche. E in Iłhenlaveurbetrieb. Bc- 
schreibung der nach dem RHf:OLAVEUR-Verf. arbeitenden Kohlenwasche auf der 
Kirkby-Zeche. (Iron Coal Trades R ev. 119. 589— 90. 18/10. 1929.) B o r n s t e in .

F. Seidenschnur und K. Raithel, Die Herstellung von Braunhohhnbriketts auf 
Walzenpressen. Es werden die genauen Bedingungen untersucht, unter denen mit 
Walzenpressen, speziell Eiformwalzenpressen, haltbare Briketts aus Braunkohle erzeugt 
werden konnen. (Braunkohle 29. 357— 61. 382— 89. 26/4. 1930. Freiberg i. Sa., Warme- 
wirtschaftliche Abteilung des staatl. Braunkohlen-Forschungsinst.) B o r n s t e in .

A. Papenberg, Laufende Betriebsubeneachung in  den BraunkohlenbriJcettfabriken. 
Vorschriften fiir die notwendigen Arbeiten der dauernden Betriebsuberwachung. 
(Braunkohle 29. 289—303. 12/4. 1930. Altenburg.) B o r n s t e in .

H. J. Hermisson, Laufende Betriebsuberwachung in  den BraunkohlenbriJcettfabriken. 
Vorschriften fiir die neben der laufenden Betriebsuberwachung in den Brikettfabriken 
erforderlichen period. Sonderunterss. (Braunkohle 29. 304— 17. 12/4. 1930. Kóln- 
Kalk.) - B o r n s t e in .

Fr. Prockat, Steinkohlen-Trockenaufbereitung. Wahrend naCmechan. Aufbereitung 
an sich vollig befriedigende Ergebnisse zeitigt, sind fiir die Entwasserung der gewaschenen 
Feinkohle"kostspielige Anlagen notwendig, die trotzdem nur Entwasserung auf 10, 
sogar auf 14% ermóglichen. Dieses u. andere Vorteile der Trockenaufbereitung 
(z. B. Fortfall der W.-Beschaffung, der Einfriergefahr, des Schlammproblems) haben 
vielfach zur Anwendung dieser bei Neuanlagen gefiihrt. Beschreibung u. Abbildung 
yerschiedener Trockenaufbereitungsanlagen. (Ztschr. Ver. D tsch. Ing. 74. 595—600. 
10/5. 1930.) N a p h t a l i .

Ch. Berthelot, Die modemen Verfahren der Steinkohlenverkokung bei tiefer und 
holier Temperatur. Fortschrittsbericht m it Abb. (Ind. chimiąue 17. 230— 34. April 
1930.) N a p h t a l i .

G. W . Anderson, Tieftemperaturuerkokungsanlagen auf Lcmdoner Gaswerken. Be-
sichtigt vom Bremistoff-Institut. K. S. G.-Anlage (Drehofen) der S o u t h  M e t r o 
p o l i t a n  G a s  C o m p .  auf den E ast Greenwicli-Werken, erbaut yon der C o a l  O i 1 
E x t r a c t i o n ,  L t d . ,  London: Kontrollvorr., Arbeitsweise, Koksbehandlung,
Hilfsanlagen, Betriebsergebnisse u. Prodd., Teer u. Ole. —  S a 1 e r m o - Anlage zu 
Fulham (heute yeraltet): Verkokungskammer, Trockner u. Feuerimg, Betriebsergeb
nisse u. Prodd. —  F u e l  R  e s  e a r  c h-Anlage zu Richmond: Heizsystem, Betriebs- 
daten. —  H  i r d - Anlage zu Richmond: Eigenart des Innenbaus der Retorto, Teerole. 
(Gas World 91. 282— 88. 1929.) W o l f f r a m .

S. Mc Ewen, Tieftemperaturrerkohung in  der Gasindustrie. Bericht iiber dio Be- 
sichtigung durch das englische Brennstoff-Institut. (Vgl. hierzu A n d e r s o n  [vorst. 
Ref.].) (Gas Journ. 188. 29— 39. 2/10. 1929.) W o l f f r a m .

— , Untersuchung der Temperaturen und Drucke im Koksofen. B e ric h t iiber fort- 
laufende Unterss. zur Ermittlung der Temp.- u. Druckverhaltnisse im Koksofen an  
einer K O PPER S-B atterie. Graph. Wiedergabe der gefundenen Werte. Zur Unters. 
gelangten: Rohgastempp. im Verkokungssystem, aligemeiner Temp.-Verlauf im Ofen, 
Tempp. im Heizsystem. (Gas Age-Record"64. 492— 98. 1929.) W o l f f r a m .

S. M. Krolewetz, Prinzipien der theoretischen Bestimmung der Gasausbeute beim 
Verkoken von Steinlcolile. D ie Gasausbeute laBt sich am sichersten nach dem N H a- 
Geh. des Gases berechnen, namentlich bei dessen Weiterverarbeitung zu Sulfat. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 153— 56. Jan. 
1930.) SCHONFELD.

W. G. Botscharow, tlber die Bildung von Chlorverbindunqen beim Verkoken von 
Kohle und die Chlorbilanz. Vf. hat den Cł-Geh. der Kohle u. des zum Befeuchten der 
Kohle dienenden W., des Teerwassers, des Teers u. des Kokses bestimmt. Bei einem Cl-
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Geh. der Kohle yon 0,062°/o u. yon 0,504 g/l im  W. enthielt das Teerwasser 0,545%, 
der Teer 0,513% Cl. Der Koks war Cl-frei. {Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chim it
scheskoi Promyschlennosti] 7. 280— 81. Febr. 1930.) S c h o n f e l d .

Gilbert T. Morgan, David D. Pratt und Alfred E. J. Pettet, Wa/Srige Flussig- 
keiten von der Tiefteniperaturverkokung der Kohle. Zwei wss. Fil., die bei der Zers. einer 
nicht kokenden Kohle mit Hilfe von W.-Dampf erhalten waren, namlich Kondensate 
aus der Teeryorlage (,,liquor“ ) einerseits u. von der Dest. des Teers („distillate") anderer- 
seits wurden durch A.-Extraktion u. weitere Zerlegung auf die enthaltenen organ. 
Substanzen untersucht. Dabei ergab sich: der Gesamt-NHj-Geh. im licjuor zu 0,55%! 
im distillate das dreifache, an S im distillate wenig mehr ais im liquor, aber durch 
Mineralsiiuren wurde aus letzterem H 2S, aus ersterem S 0 2 u. S abgeśchieden. Aus 
beiden Fil. lieCen sich Anilin, Pyridin u. a-Picolin gewinnen, wenig Resinamine aus 
liąuor. Aus letzterem wurden auch Ameisen-, Propion-, n-Butter- u. n-Valeriansiiure 
in Form von D eriw ., auBerdem Essig-, Osal- u. Harzsaure isoliert. Phenol war zu
0,15% ira liquor, zu 0,2% im distillate yorhanden, Brenzcatechin zu 0,1% im ersteren, 
spurenweise im letzteren; auBerdem fand sich eine neue Klasse von harzartigen Korpern 
„Resinolsauren“ in den Phenolen des liąuor, sowie Resinole u. Resinene in den Phenolen 
des distillate. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. Transact. 89—93. 1929. Teddington, 
Middlesex, Chemical Res. Lab.) BÓRNSTEIN.

Freitag, Zerlegung und Ver\certung der Koksofengase. (Chem.-Techn. Rdseh. 45. 
38—40. 14/1. 1930. —  C. 1 9 3 0 .1. 1729.) BÓRNSTEIN.

P. Rheinlander, Die Mengenmcssung vcm Kokereigas. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 
267— 76. 1929. Okt. — C. 1930. I .  2658.) B ó r n s t e i n .

H. Hock und F. L. Kiihlwein, Gefiujezusammensetzung, Inkohlung und Verkokbar- 
keit der Steinkohle. D ie Natur der Glanz- u. Mattkohlen verschiedener Altersstufen 
wird, durch eine Anzahl Abbildungen yon Feinkornrcliefschliffen unterstutzt, genauer 
Unters. unterworfen, wobei sich ergibt, daB die Verkokbarkeit, die bei den Glanzkohlen 
giinstiger ist ais bei den Mattkohlen, nicht vom Inkohlungsgrade resp. dem Geh. an 
fliichtigen Bestandteilen in  erster Linie beeinfluBt wird; die Gefugebestandteile sind, 
infolge ihres yerschiedenartigen, iiber lange Zeitraume unveranderten, spez. Bitumen- 
verh. ausschlaggebend. Weiter wird auf Eigg. u. Verh. einzelner besonderer Kohlen- 
arten naher eingegangen. (Gliickauf 66. 389— 95. 22/3. 1930. Clausthal.) B ó r n s t e in .

W ojciech Świętoslawski und M ieczysław Grochowski, Entflammungspunkte von 
polnischem Steinkohlenstaub. Im App. von ŚWIJ3TOSŁAWSKI u. R o g a  (vgl. C. 1930. I. 
1014) wurde der Entflammungspunkt von 16 Mustern Kohlestaub aus oberschles. u. a. 
poln. Gruben bestimmt. Korner yon 1V2— 2 mm haben Entflammungspunkte von  
330— 360°. Ein groBer Teil der Muster. sowohl von der laufenden Fabrikation 
wie von den Halden, hatte jedoch viel niedrigere Entflammungspunkte (190 
bis 220°). Der durch 1-mm-Sieb durchgehende Anteil hat den Entflammungspunkt 
190— 220°. y itr it- u. Duritstaub verhalt sich analog, die feineren Anteile zeigen einen 
run 100— 150° tieferen Entflammungspunkt. Fusitmuster hatten den Entflammungs
punkt 190— 270°, sowohl die Korner wie der Staub. (Przemysł Chemiczny 14. 245 
bis 249. Juni 1930. Warsehau, Chem. Forsch.-Inst.) S c h o n f e l d .

Homer Griffield Turner, Konstitution und Natur des Pennsyhaniaantliracits im  
Vergleich m it bitumindser Kohle. Pennsylvaniaanthraeit u. liochwcrtige bituminóse 
Kohle erwiesen sich bei mkr. Unters. in ihrer morpholog. Zus. fast vollig gleich, Antliracit 
is t aber fester; die drei Hauptbestandteile beider jedoch sind chem. u. physikal. yer- 
schieden. Die anorgan. Bestandteile sind nicht in wesentlichem MaBe m it den organ, 
chem. yereinigt, die gebundene —  durch Sauren nicht entfernbare —  Aschenmenge 
betragt in beiden Kohlenarten ca. 0,5% ; die Hauptmenge der Asche ist in den matteren  
Schichten angehauft u. kann daraus z. T. durch mechan. Bcliandhmg entfernt werden. 
Die Adsorptionskraft des Anthracits ist groBer ais die der bituminósen Kohle. (Teehn. 
Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 234. 15 Seiten.) B ó r n s t e in .

Laue, Einflufi von Haushaltabfallen auf den Aschenschmelzpunkt der Kohlen. 
Referat iiber Verss. von L a n g t r y  u. K o h o u t  iiber Best. der Aschenschmelzpunkte 
yon Sehlaeken. die die Annahme bestatigen, daB die Verbrennung von Abfall im Herd, 
Ofen oder in  der Heizung die Schlackenbldg. durch Erniedrigung des F. bogiinstigt. 
Die beiden Aschenartcn (Kohle- u. Abfall) scheinen sich wie die Komponenten eines 
Zweistoffsystems su  verhalten, in  dem durch geringen Zusatz des einen der F. des anderen 
erniedrigt wird. —  Tabellen der Einzelverss. im Original. (Arch. Warmewirtsch. 11.
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175— 76. Mai 1930. Aus den Vortragen der II. internat. Kohlentagung Pittsburgh
1928.) N a p h t a l i ."

J. B. Deakin und W. T. K. Braunholtz, EinfluP der Stuckgrope vcm Kohlen auf 
die Eigenschaften des erhaltenen Kokses. Vff. untersuchten den EinfluB von in 9 Sttick- 
groBen sortierter Kohle gleicher Art (zerkleinerte NuBkohle) auf die wichtigsten Eigg. 
des daraus gewonnenen Kokses: D. der Kohlensorten, Verkokungsart, Schlag- u. Trommel- 
proben, DD. u. Porositat, Yerbrennliehkeitsbestst., Makrostruktur der Koksproben, 
ersichtlioli an Langsschnitten. Eolgerung: 1. Die grobstiickigste Kohlo gibt den
wenigst homogenen, rissigsten u. weichsten Koks. 2. D. u. Porositat sind bei y er
wendung nur einer StuckgroBe anseheinend unabhiingig, anders bei Mischungen. 3. Die 
Entzundungstemp. des Kokses wird wahrscheinlich in erster Linie durch die Art der 
Kohle u. die Verkokungsbedingungen, weniger von der StuckgroBe bedingt. (Gas 
World 91. Coking and by-products section. 10— 13. 1929.) W o l f f r a m .

S. Arakawa, Stampfwirkung bei der Koksherstellung. Vf. fiihrt die Vorteilc auf, 
die in Japan bei der Herst. von Gieflereikoks durch die Einfiihrung des Kohlestampf- 
verf. erreicht werden. (Journ. Euel Soc. Japan 9. 23—27. Marz 1930.) B ó r n s t .

H. Jungbluth. und K. Klapp, Versuche uber die Reaktionsfdhigke.it von Koks 
im  Laboratorium und im  Betrieb. (Mitt. Staatl. techn. Versuchsamts 18. 81— 147. 1930.
—  C. 1929. II. 2132.) N a p h t a l i .

Rosenthal, D ie Malilbarkeit des Schwelkokses in  Abhangigkeit von seinem Teergehalt. 
An den Aufbereitungskosten des Schwelkokses haben die Mahlkosten den wesentlichsten 
Anteil. Der EinfluB der KomgroPe auf die Mahlbarkcit wird kurz besprochen. Der 
W.-Geh. yerringert die Zerreiblichkeit des Kokses, sobald der Siittigungsgrad (z. B. 7,8%) 
iiberschritten ist. Bei 15°/o W- tr itt Schmieren ein. —  Koks liiBt sich schlechter mahlen 
ais Trockenkohle. Dio Vermutung, daB der Restteergeh. des Kokses die Hartę (Zer
reiblichkeit) beeinfluBt, wurde durch Laboratoriumsverss. bestatigt. Ais Ursache der 
besseren Mahlbarkcit m it ansteigendem Teergeh. wird vermutet, daB die teerhaltigen 
Capillaren zerreiblichef ais die yollkommen entteerten sind. —  Einzelheiten, Versuchs- 
resultate in Tabellen u. Diagrammen im Original. (Arch. Warmewirtsch. l i .  169— 72. 
Mai 1930.) N a p h t a l i .

G .N atta  und M. Strada, Synthese von hoheren Ilomologen des Methylalkohols 
aus Wassergas. In Ggw. von Katalysatoren aus Zinkoxyd (in besonders aktiyer Form, 
die z .B . durchCalcinierungyonSmithsonitmineralien erhalten werden) u. gewissen Alkali- 
metallverbb. ist es móglich, bei hohen Drucken u. Tempp. von ca. 400° Gemische von 
CO und Wasserstoff yollstandig in Gemische yon fliissigen organ, sauerstoffhaltigen 
Verbb. zu iiberfuhren, die zur Hauptsaehe aus gesatt. Alkoholen der Fettreihe be- 
stehen. Es wird gezeigt, daB es zur Bldg. der Homologen des Methanols nicht nótig 
ist, wie friiher angenommen wurde, in Ggw. freier Metalle u. von Metalloxyden der
4., 5., 6., 7. u. 8. Gruppe des period. Systems zu arbeiten, sondern daB im Gegen- 
teil dereń vóllige Abwesenheit giinstig ist, um die Bldg. von Methan u. anderer 
unerwiinschter Nebenprodd. zu vermeiden. —  Die Bldg. der hoheren Homologen des 
Methanols, z. B . die des Athylalkohols yollzieht sich nach folgendem Schema: 
CO +  2 H2 =  CH3• O H ; CH3-OH +  KOH =  K 0-C H 3 +  H 20 ;  KO-CH3 +  CO =  
CH3-COOK; CH3-C O O K +  2 H 2 =  CH3-C H ,-0K  +  H 20 . —  Das bei der Rk. ent- 
standene W. hydrolysiert das Alkoholat, regeneriert KOH u. macht den Athylalkohol 
frei. —  Auf dem Katalysator wurden dic Zwischenprodd. der Rk., die Fettsauren in  
Form der Alkalisalze, naehgewieson. Von Vorteil ist es, Katalysatoren anzuwenden, die 
solche Zwischenprodd. bereits enthalten, da diese aktiver u. yiel langer konstant 
-wirksam sind. (Giorn. Chim. ind. appl. 12. 169—74. April 1930. Mailand Ingenieur- 
schule.) F i e d l e r .

W. Karsten, Die kontinuierliche Teerdestillation, Verfahren Dr. Raschig. Vf. 
zeigt an Hand einer schemat. Zeichnung die Anlage u. den Gang einer kontinuierlich 
arbeitenden Teerdest., Yerf. Dr. R a sch ig . Die kontinuierliche Methode hat gegenuber 
der diskontinuierlichen Dest. mit direkt beheizter Teerblase die Vorteile einer groBeren 
Wirtschaftlichkeit, groBeren Reinheit, yereinfachten u. verkiirzten Arbeitsweise, 
grófierer Betriebssicherlieit eto. —  Das erzeugtc Pech besitzt eine gróBere Bindefahigkeit 
u. gróBere Reinheit sowie einen geringeren Kohlenstoffgeh. ais das beim alten Verf. 
gewonnene. (Teer u. Bitumen 28. 192—94. 20/4. 1930. Essen.) H osch .

W ilton, Uber die Yerwendung von Urteer. (Vgl. E h r m a n n , C. 1930. I. 2498.) 
D ie Fraktionen des Urteers yon 200—350° eignen sich zur Entbenzolung ebensogut 
wie die Antliracenole. D ie Polymerisation konnte bei den Laboratoriumsverss. nicht
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lange genug beobachtet werden. Ein nur entwasserter Urteer zeigt impragnierende 
Eigg. (Buli. Inst. Pin 1930. 71. 15/3. 1930.) L o e b .

I. Ubaldini, Trennung mit Losungsmitteln und chemische Untersuchung eines tech- 
nischen Urteers. Vf. zerlegt einen Urteer durch Losungsmm. Ais solches eignet sich 
A. oder n. Bzn., letzteres auch fiir den techn. Betrieb u. ais Ersatz fiir die Dest. Bzl. 
u. A. werden besser erst bei der weiteren Trennung der mit A. oder Bzn. gewonnenen 
Extrakte yerwendet. —  Der ath. Extrakt wird mit Sauren u. N a2C03 weiter auf- 
gearbeitet, u. die Menge der Basen (0,3%)> Phenole (49%> davon 2/s saure Substanzen 
von harzigem Charakter u. % wahre Phenole), Carboxylsauren (5,25%) u- Neutralól 
(39,78%) bestimmt. Paraffin fehlt in dem untersuchten Teer fast ganz. Die erhaltenen 
Carboxylsauren sind stark ungesatt., auch das Neutralól besteht uberwiegend aus 
Prodd. olefin. Natur. (Annali Chim. appl. 20. 118—38. Marz 1930. Mailand, Techn. 
Hochsch., Inst. f. techn. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

M. Pontio und G. Gandon, Beitrag zum Studium der Kreosotole aus dem Stein- 
kohlenleer. Zur Best. des Phenols nebst den drei Kresolen einerseits u. des Naphthalins 
andererseits dest. Vff. 100 g des rohen Kreosotóls u. fangen die zwisehen 125 u. 260° 
iibergehenden Anteile auf. Diese werden viermal m it je 50 ccm verd. Eisessig (1:1)  
ausgeschiittelt, die saure FI. zum gróBten Teil mit NaOH von 36° Be. neutralisiert, 
m it CC13H wie vorher ausgeschiittelt u. die CC13H-Lsg. so oft m it je 20 ccm 20%ig. 
NaOH geschiittelt, wie die Lauge gefarbt wird. Die vereinigten alkal. Lsgg. sind mit 
HCl fast zu neutralisieren, abzukiihlen u. in  ein Stópselglas yon 100 ccm Inhalt mit
0,5 ccm-Teilung zu fiillen, hier mit HCl bis zur sauren Rk. zu versetzen u. nach 24-std. 
Stehen das Vol. der obenaufschwimmenden Phenole abzulesen. Zur Entfernung von 
kleinen Mengen Nichtph&nolęn, die hier beigemischt sind, wird das Phenolgemenge in 
50 ccm eines Gemisches yon A. u. PAe. (0,65) aufgenommen, mit NaOH yon 20° ausge- 
schiittelt u. wie o len  angesauert u. dem Vol. nach die Menge der 4 Phenole bestimmt. —  
Um den Geh. an Naphthalin kennenzulernen, wird dasvon den Phenolen befreiteDestillat
2 Stdn. auf ca. 10° abgekiihlt, das auskrystallisierte Naphthalin abfiltriert, geprefit, 
m it 90%ig. A., der yorher in  der Kalte m it Naphthalin gesatt. wurde, bis zur Farb- 
losigkeit gewasehen, abfiltriert u. 24 Stdn. iiber CaCl2 unter Luftverdunnung getrocknet, 
dann gewogen. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 12. 97— 98. 15/4. 1930.) B óRNST.

W ilhelm  Fitz, Die Beseitigung der Phenole im  Abwasser der Kokereien. Yf. be- 
spricht Verff., die geeignet sind, die bei der Dest. yon Steinkohle im Ammoniakwasser 
e n th a lte n e n  P hen o le  zu beseitigen. Durch A nw endung  von E jiSC H E R -F iltern  werden 
Phenole biochem. oxydiert. Das Verf. P o t t -H il g e n s TOCK beruht auf d e r groBeren 
Lóslichkeit des Phenols in  Bzl. gegeniiber W. Die C a r b o - U n i o n ,  F r a n k f u r t  
hat ein Verf. entwiekelt, das akt. Kohle zur Phenolabsorption yerwendet. (Asphalt 
u . T e e r  30- 552— 53. 14/5. 1930. E ssen .) H o s c h .

John Albert Newton Friend und Reece Henry Vallanee, Das Vorkommen von 
Eisenpentacatbonyl in  30 Jahre unter Druck aufbewahrtem Leuchtgas. Eine in einem 
Stahlzylinder seit 1899 unter einem Anfangsdruck von ca. 120 a t eingesehlossene 
Leuchtgasprobe brannte damals n., 1929 gab sie eine leuchtende u. stark rauchende 
Flamme. Durch yerschiedene Methoden konnte ein wesentlicher Geh. an Fe(CO)5 
im Gas nachgewiesen werden. Das Gas enthielt noch ca. 8% CO. (Journ. chem. Soc., 
London 1930. 718— 20. April. Birmingham, Techn. College.) R. K. M u l l e r .

J. M. Spitzglass, Die Fliefimessung in Beziehung zum Koksofengas. D ie wichtigsten  
Punkte beim Messen von Koksofengas, wie die D ., spezif. D ., Menge, die Korrektion 
des W.-Dampfes usw., werden besprochen. Ein Meinungsaustausch schliefit sich an. 
(Iron Steel Engineer 7. 217— 26. Mai 1930. Chicago [111.], Republic Flowmeters Co.) Wl.

F. J. Dent, Denkschrift iiber die Verwendung von Kreosot in der Industrie des 
carburierten Wassergases. (Gas Journ. 188. Suppl. 21— 30. 1929. —  C. 1930. I. 
3126.) W o l f r a m .

R. H. Pence, Druckbedingungen bei der Olgewinnung. Die Verhaltnisse bei der 
Gas- u. Lufthebung des Rohóls werden gesehildert. Einzelheiten im Original. (Oil 
Gas Journ. 28. N o. 33. 36. 139. 140. 2/1. 1930. Bessemer Gas Engine Co.) N a ph t1.

M. B. Markowitsch und W . W. Pigulewski, Einwirkung von Schu-efelsatire 
auf die leichtesten Crackprodukte von Erdol in  der Dampfphase. I. Einwirkung ton  
Schwefelsaure auf die „Amijlenfliissigkeit“ unter Druck. Vff. untersuchten die Einw. 
von H 2SO., auf die im Leichtcraekbzn. enthaltenen Propylenie u. Butylenie, insbesondere 
auf die sog. „Amylenfl.“ , die 43% gel- Gase enthalt u. die im Durehsehnitt aus 3,7%  
C3H 8, C4H i0u. C2H4, 19,5% C3H 8, 11,9% n-Biitylenen, 4,1% Diyinyl, 8,0%  Isobutylen,
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14,6% Amylen u. Isopren, 10,0% Bzl. u. 32,3% a- fl. KW-stoffen besteht. Es zeigte 
sich, daB boi Einw. 75%ig. u. 66%ig. H 2S 0 4 groflere Mengen siiurel. Polymerisations- 
prodd. entstehen, ais m it 85%ig- H 2S 0 4. Einzelheiten, namentlich die Ausbeuten 
an gebildeten Isopropyl- u. Butylalkoholen, sind im Original in  zaklreichen Tabellen 
zusammengestellt. Die Verss. ergaben zwar die Moglichkeit der techn. Herst. von  
niederen Alkoholen dureh Einw. -von H 2SO,j auf die ungesatt. KW-stoffe, aber das 
verwendete Rohmaterial ist fur den Zweck zu kompliziert zusammengesetzt. (Petroleum- 
ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 18. 627— 40. 1930. Leningrad.) S c h o n f e l d .

Gertrud WeiB, Ilevision der Normen fiir die italienische Mineralolindustrie. Die 
neuen Normen sind eine Revision der in den Jahren 1924— 1925 ausgearbeiteten u. 
im Jahre 1925 fur obligator. erkliirten italien. Normen. Sie umfassen die Lieferungs- 
bedingungen fiir Benzine, Petroleum, Motorenbetriebsstoffe, Heizóle u. Schmieróle. 
(Petroleum 25. 1538— 39. 13/11. 1929.) W e i s s .

George Reid, Geuńnnung ton  ólen mit niedrigem Coldtest dureh direkte Ezpansion  
von Ammońiak. In  den letzten 2 Jahren ist man dazu iibergegangen, die Schmieról- 
destst. auf — 40° F  herunterzukiihlen, um fertige Ole m it Zero-Coldtest zu erzielen. 
Das neue Tieftemp.-System besteht aus zwei zusiitzlichen Kiihlbehaltern yon 10 FuB 
Durchmesser u. 30 FuB Hohe, dereń Konstruktion u. Wrkg. im einzelnen genau be
schrieben wird. Die N H 3-Temp. yon — 60° F  kuhit die Lsg. des Cles auf — 40° F , 
die darauf sofort mittels 10 Sharpleszentrifugen zur Entparaffinierung gelangt. 
(Refiner and natural Gasoline Manufacturer 9. 94— 95. Jan. 1930. Bradford [Pa.], 
Bradford Oil Refining Co.) N a p h t a l i .

M. Blagodarow, Kontaklreinigung von Schmierdlen. D ie amerikan. Methode, 
beruhend auf der Behandlung mit H 2S 0 4, Abtrennung der Sauregoudrons u. Bleiehen 
m it Floridin usw., is t fiir Prodd. aus Baku-Erdól infolge ihres Naplithensauregeh. 
ungeeignet. Gute Resultate wurden erzielt dureh Vorbehandlung mit Lauge u. naeh- 
folgende Reinigung m it Saure u. Bleicherden. (Petroleum-Ind. Azerbeidschan [russ.: 
Aserbeidschanskoe Neftjanoe Chosjaistwo] 10. No. 5. 101— 05. 1930. Aserbeidschan, 
Erdol-Forschungsinst.) Sc h o n f e l d .

— , Die Beziehung von Kohleriickstand zur Sclimierung. Veróffentliehung iiber die 
chem. Natur der Schmiermittel u. die Untersuchungsmethode (Co n r a d s o n , R a m s - 
BOTTOM) zur Feststellung des unerwiinschten, die Schmierwrkg. an yerschiedenen 
Stellen der Maschinen beeintrachtigenden Kohleriickstandes. (Lubrication 16 . 1— 12. 
Jan. 1930.) F r ie d m a n n .

Yuzaburo Nagai, Einflu/i ton Antiklopfmilteln auf die Geschwindigkeit der gleich- 
Jormigen Anfangsbewegung der Flamme in  Kohlenwassersloff-Luflmischungen. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 117 B —  20 B. April 1930. —  C. 1929. I. 
1532.) N a p h t a l i .

Eugen Ryschkewitsch, Eine neue A rt der Oberflachenterbrennung. Kurze Be- 
schreibung des Prinzips der neuen Art der Oberflachenverbrennung, das den neuen 
Hochtemp.-Ofen der D e u t s c h e n  G o l d -  u.  S i l b e r - S c h e i d e a n s t a l t  
v  o r m.  R o e B l e r  zugrunde liegt. (Umschau 34 . 476. 14/6. 1930.) L e s z y n s k i .

O. de Boosere, Die Ersatzbrennstoffe. Besprechung aller zum Benzinersatz ver- 
wendbaren Materialien u. ihrer Herstellungsweise. (Buli. Federat. Ind. chim. Belg. 8. 
471— 76. Nov. 1929.) B o r n s t e in .

H. Ellerbusch, Neue W ega zur Verarbeitung hochsiedender Kraftstoffe in  Ver- 
puffungsmotoren. Es werden dio Vortcile der Verwendung yon Vcrdampfereinsatzen 
bei Motoren nachgewiesen, die m it Schwerkraftstoffen betrieben werden. (Ber. Ges. 
Kohlentechn. [Dortmund-Ewing] 3. 1— 32.) B o r n s t e in .

A. Grebel, Anderung der spontanen Entzundungstemperatur ton  Motortreibstoffen 
dureh Zusatz anderer Kórper in  Abhangigkeit ton dem Beimischungsterhaltnis. (Vgl. 
C. 1 9 3 0 . I. 466.; Obersicht uber eine Reihe yon binaren u. tertiaren Motorbrennstoff- 
gemischen aus Bzn. m it A. u. Bzl., die bei — 10° noch bestandig sind, im Hinblick 
auf die Erhóhung der Selbstentziindungstemp. gegeniiber dem des Bzn. u. ihren Preis. 
Eine zweite Tabelle zeigt den Effekt, den die Zugabe ldeiner Mengen yon Anilin oder 
Aceton auf die Temp. der Selbstentzundung eines Gemisches yon 50 Vol.-%  B zn., 
30 Vol.-%  Bzl. u. 20 Yol.-%  A. ausiibt, welches fiir sich eine Erhohung von 57° 
besitzt. (Compt. rend. Acad. Sciences 189 . 856— 58. 18/11. 1929.) B o r n s t e in .

Gustav Egloff, W. F. Faragher und J. C. Morrell, Stabilisierung des Klopfens, 
Gum-Gehaltes und der Farbę des Gasolins dureh chemische Bremsen. Manche Crackgasoline 
yerschlechtern sich beim Lagern hinsichtlich Farbę, Gumgehalts u. Klopfyerhaltens,
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obwohl keine regelmaCige Beziehung zwischen Gummibldg. u. Versclilechterung des 
Klopfverhaltens besteht. Der beschleunigte Osydationstest (Gummi) ist anwendbar 
ais beschleunigter Test zur Best. der Klopfverschlechterung. Chem. Bremsen, die die 
Gum-Bildung wahrend der beschleunigten Oxydation verhindern, sind z. B. Anilin, 
Hydrochinon, Harnstoff. — Fullererde, Borax u. a. diirften sich bei der Lagerung von 
Gasolin bewiihren, wahrend andere Verff. die Verschlechterung der Farbę u. den 
Riickgang des Klopfverhaltens verbessern. Einzellieiten im Original. (Refiner and 
natural Gasoline Manufacturer 9. Nr. 1. 80— 85. Jan. 1930. Chicago, Universal
Oil Co.) N a p h t a l i .

Allen S. James, Anwendung von Gasmasken und Gummihandschuhen bei der 
Mischung von Athylgasolin. Die Abfiillung eines kleinen Fasses Tetraathylblei in 
ein Reservoir mit Gasolin durch zwei m it Gasmasken u. Gummihandschuhen aus- 
geriistete Arbeiter wird an IJand von Bildern gezeigt, auch wie die Schutzinstrumente 
nach Beendigung der Arbeit m it Kerosin abgespritzt werden. Nach dieser- vorsichtigen 
Mischung besteht fiir das Publikum keine Gefahr mehr beim Hantieren m it A thyl
gasolin. (National Petroleum News 21. No. 52. 81— 82. 84— 86. 25/12. 1929.) N a p h t .

Ernst W. Steinitz, Die Bewertung flussigcr Brennstoffe. Flussige Brennstoffe 
fiir Motorenbetrieb lassen sich nicht nach dem Heizwerte oder dem spezif. Gewicht 
bewerten, vielmehr sind Siedekurve u. Klopffestigkeit, sowie der Preis zu beachten. 
D ie Verschiedenheit der Motoren bedingt auch die Anwendung verschiedener Brenn
stoffe. (Dtsch. Ziegel-Ztg. 1930. 217— 18. 230— 31. 30/4. 1930. Wannsee.) B o r n s t e in .

Karl d’Huart, Zur Entwicklung der Heizwertbestimmung fesłer Brennstoffe. P ol>  
misches zur Berechnung des Heizwertes u. Betonung der Notwendigkeit, die calorimetr. 
Methode anzuwenden. (Warnie 53. 313— 17. 26/4. 1930. Berlin.) B o r n s t e in .

N. Simpkin, C. G. Wood, A. Dawe und W. Gibson, Ein Laboratoriumsapparai 
gro fi en Mafistcibes fiir Tieftemperaturverkokungsversuche m it Kohle. Beschreibung des 
App. fiir Verarbeitung von ca. 600 g, seiner Behandlung u. Leistung. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 48. Transact. 183—89. 1929. Manchester, The Lancashire und Chcsliire 
Res. Assoc., College of Techn.) B S r n s t e in .

Paul Woog, Die Bestimmung der Verfliissigungstemperatur von Olen, Fetten u. dgl. 
Vf. verwirft die fruher vorgeschlagenen Methoden u. empfiehlt einen kleinen Apparat, 
der an der Thermometerkugel zu befestigen is t u. mit dieser zuerst bis zum Festwerden 
der enthaltenen Ólprobe abgekiihlt, dann langsam erwarmt wird. Ein im Ol fest- 

■ gefrorener Senkkorper aus Messing wird im  Augenblick der Verflussigung durch ein 
Gegengewicht gehoben u. zeigt so die gesuchte Temp. an. Es werden zwei Formen 
des App., fur die Benutzung im  Laboratorium u. im Betrieb, beschrieben. (Ann. 
Office Nat. Combustibles liquides 4. 493— 506. Mai/Juni 1929.) B o r n s Te i n .

W . Eisenschm idt und H. Koop, Uber die Berechnung des unteren Heizwertes bei 
stark bitumindsen Bramkohlen. (Chem.-Ztg. 54. 213— 14. 15/3. 1930. — C. 1930. 
I .  3127.) B o r n s t e in .

J. G. King und H. E. Crossley, Die Bestimmung des Scliwefels in  Steinkohlen 
in  der calorimetrischen Bombę. Bei der S-Best. in Mineralkohlen in der Bombę kónnen 
Verluste entstehen durch Korrosion der Metallteilc der Bombę u. durch Bindung kleiner 
Mengen von H 2S 0 4 an die bas. Bestandteile des Aschenriickstandes. Es werden Mafi- 
regeln zur Vermeidung dieser Fehler u. Erzielung exakter Resultate angegeben. (Fuel 8. 
544— 48. Nov. 1929.) B o rn s -T e in .

J. D. Davis und J. A. Younkins, Elektrostatische Methode zur Bestimmung von 
Fusain in  bituminoser Kohle. Um Fusain in Kohle direkt quantitativ zu bestimmen, 
benutzen Vff. die groGe elektrostat. Kapazitat des ersteren. Eine Kohlenprobe von
0,5 g wird zunachst mit einem Gemisch von Gasolin mit CCI., (spezif. Gew. 1,10— 1,45) 
in einem 10 ccm fassenden Zentrifugenrohr 10 Min. lang geschleudert, die auf- 
schwimmende Kohle entfernt u. das unten abgesetzte Gemisch von Fusain m it Knochen- 
kohle u. minerał. Bestandteilen durch Bzn. auf ein gewogenes Uhrglas von 5 ccm iiber- 
tragen, das Bzn. auf dem Wasserbadc verjagt u. der Riickstand gewogen. Von hier 
wird die trockene M. in den Trog eines im Original naher beschriebenen, elektrostat. 
Separators ubergefiihrt u. hier das Fusain durch das elektr. Feld abgetrennt, der 
Riickstand gewogen. (Fuel 8. 438— 40. Jnd. engin. Chem. Analytical Edition 1. 165 
bis 167. 1929.) B o r n s t e in .

S. M. Marshall und B. M. Bird, Methode zur Messung der Backfdhigkeit der 
Kohlen. Vff. haben die unter dem Namen MEURICE bekannte Methode zur Messung 
der Backfahigkeit einer Kohle durch Feststellung der Menge feinkornigen inerten
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Materials, das bei der Verkokung gebunden M’ird, durchgearbeitet u. verfeinert. Die 
sorgfaltig entnommene Kohlenprobe wird, nachdem sie sich mit den Temp.- u. Feuchtig- 
keitsYerhaltnissen des jtaumes ausgeglichen hat, 24 Stdn. boi ca. 25° u. 40°/o Feuchtig
keit gelagert u. dann soweit zerkleinert, daB sie ein Sieb von 0,147 mm Maschenwcite 
passiert. Dazu kommt das 10-fache Gowicht eines besonders reinen (iiber 99°/o S i0 2) 
u. rundkornigen Sandes, der zwischen Sieben yon 0,381 mm u. 0,279 mm Maschen- 
weite (40 resp. 50 Maschen je Quadratzoll) ausgesondert u. mit verd. HCl oder CC14 
gewaschen ist. Je 25 g dieses innigst gemischten Materials werden unter Benetzung 
m it 1 Tropfen ( =  0,07 g) Glycerin fiir jede Probe in einen Tiegel von besonderem 
Materiał (Coors porcelaine) u. gegebenen Dimensionen (33,5 mm hoch, Durehmcsser 
oben 38,0, unten 18,0 mm, Inhalt 25,5 ccm) gefiillt, die Oberflache geebnet u. mit einem
6 kg schweren Stempel 30 Sek. lang gepreJBt. Zur Aufrechterlialtung einer reduzierenden 
Atmosphiire wird dariiber eine Schicht yon Koks u. Sand yon einem fruheren Yers. 
gebracht u. ein Porzellandeckel aufgelegt. Je 5 so beschickte Tiegel u. je einer, der nur 
Sand enthalt, oben u. unten werden senkrecht iibereinander yermittels eines Draht- 
gestelles in den elektr. auf 950° yorgeheizten Ofen von besonderer Konstruktion gesetzt; 
die Erhitzung laBt man 20 Min. lang dauern, dann werden 24 Stdn. nach der Ver- 
kokung die Kokskuchen einzeln zwischen Gummikissen in einem elektr. betriebenen 
u. rein automat., unter AusschluB jeder Beeinflussung seiner Wirksamkeit durch den 
Experimentator arbeitenden App. zerbrochen. Das Mittel der liierfiir erforderlichen 
Kraft, in Gramm ausgedriickt, von 10 Kokskuchen, ist das MaB der Backfahigkeit; 
w-enn indes die Zali] auch nur fur einen Kuchen um mehr ais 10% von diesem Mittel 
abweicht, ist der Vers. zu yerwerfen. —  Vff. schlieBen daran Betrachtungen iiber den 
Zusammenhang der Backfahigkeit der Kohle mit den physik. u. chem. Eigg. des Kokses. 
(Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929 . Nr. 216. 3—44.) B o r n s t .

W. J. Skilling und E . D. Ballantine, Ei?ie einfache Methode. zur Bestimmung 
von Phosphor in  Kóhlenasche. Nach Besprechung der bekannten Methode zur P-Best. 
in Kóhlenasche ais (NH4)3P 0 4,10M o03,3aq nach Schmelzen mit N a2C 03 bzw. yor- 
herigem Ausziehen der Silica m it H F u. der Verbesserung dieser Methode durch das 
,,Fucl Research Board Committee“ zwećks Yerhinderung der Verunreinigung des Mo- 
Nd. durch Ggw. yon Ti weisen Vff. nach, daB auch bei diesem Verf. noch yielfach un- 
geniigende Ergebnisse erhalten werden, da die beim Schmelzen erhaltenen 1. Phosphate 
beini Auslaugen z. T. wieder unl. Verbb. mit Ca oder anderen Metallradikalen riick- 
bilden. Bessere Ergebnisse werden bei der Best. ais Fe-Phosphat nach Gr a y  erzielt, 
unter Auszug der Silica mit HCl statt mit HF. Vff. ersetzten das Schmelzen mit 
Na2C 03 durch Ausziehen der Asche mit konz. H2S 0 4 bei 140°, wodurch S i0 2 u. Ti 
in unl. Form zuriickbleiben, beschreiben diese Methode genau unter Beigabe yon Beleg- 
analysen u. weisen durch solche auch die Wrkg. yon Ti, die P-Verluste durch Ver- 
fltichtigung beim Auslaugen der Schmelzc u. die Genauigkeit ihres Yerf., im Vergleich 
zu den anderen nach. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. Transact. 115— 18. 1929. Glasgow, 
Coal Survey Labor.) W o l f f r a m .

A. C. Blackall, Englischer Bericht Ober die licaktionsfahigkeit von Koks. (Gas Age- 
Record 64. 310. 1929.) W o l f f r a m .

J. H. Jones, J. G. King und F. S. Sinnatt, D ie Beaklionsfćihigkeit ton  Koks. 
Priifung von Mustern fiir metallurgische Zwecke. Beselireibung der Methode zur Best. 
der Rk.-Fahigkeit durch Red. yon C 02. Fiir eine groBe Anzahl yon Koksproben 
yerschiedener Kohlensorten werden die bei der Fuel Research Station oder in  den 
Laboratorien der Coke Research Committees bestimmten Werte fiir Rk.-Fiihigkeit 
u. Bruchfestigkeit in  Tabellen gegeniibergestellt, w'obei deutliclie Bcziehungen zwischen 
beiden Werten feststellbar sind. Weitere Unterss. geben AufschluB iiber den EinfluB 
der Verkokungsbedingungen u. des Geh. an anorgan. Verbb., wobei Koks aus Bienen- 
korbofen besonders eharakterist. Eigg. aufwies. (Gas World 91. No. 2344. Suppl. 
16— 19. 1929.) W o l f f r a m .

R. von Walther und K. Lachniann, Zur Frage der Titration der Braunkohlen- 
teerkreosole m it Nayhihalindiazmiiumćhlorid. Die mangelnde Genauigkeit der bisherigen 
Kreosotbestst., die auf Ausschiitteln des Teers mit NaOH beruhen, gab den Vff. AnlaB,
die yon S c h w a l e n b e r g  angegebene Methode einer Titration der Teerphenole m
wss. alkal. Lsg. m it Naphthalindiazoniumchlorid einer genauen Priifung zu unterziehen. 
Die angewrandten alkal. (m it 25°/0 UberschuB an NaOH) Phenollsgg. waren etwa 0,1-n., 
u. w-urden bei 0° mit etwa 1 ccm der Diazolsg. weniger ais der Theorie entsprach, yer- 
mischt. (Die Diazolsg. war aus reinem a-Naphthylamin mit den entsprechenden Mengen
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HCl u. N aN 02 bei 0° hergestellt.) Nach. Ablauf mehrerer Min. wurde die Rk. zu Ende 
gefiihrt, bis eine Tupfelprobe der Phenollsg. auf FlieBpapier mit der Diazoniumlsg. 
keinen Farbstoff mehr ergab; ein UberschuB von Diazoniumlsg. kami an der Rot- 
farbung bei Zusatz von alkal. /3-Naphthollsg. erkannt werden. D ie Anwendbarkeit 
der Methode auf die verschiedenen Phenole zeigte sich in erster Linie davon abhangig, 
ob dieselben in der p-Stelle zur OH-Gruppe frei sind, u. durch glatte Kupplung m it der 
Diazoverb. glatt den Farbstoff bilden u. durch rasche Umsetzung genaue Titrierung 
gestatten, oder bei besetzter p-Stelle in o-Stelle kuppeln mussen, wodurch die ganze 
Umsetzung yerlangsamt u. unvollstandig gemacht wird. Uber weitere Einzelheiten  
der Versuclisanordnung, die bei den yerschiedenen Phenolen zu beaehten sind, sei auf 
das Original ven\iesen. Die Genauigkeit der Methode ergibt sich aus folgenden Zahlen, 
die statt der angewandten 100% durch die Titrierung gefunden wurden:

P h e n o ......................  98,1% l,4,2-Xylenol . . . 102,7%
o - K r e s o l ..................100,9% l,3,4-Xylenol . . . 77,6%
m -K re so l..................101,1% Thym ol..................... 102,8%
p - K r e s o l .................. 36,4°/o E u g e n o l ....................  92,5 %

Diese Verschiedenheit der Ergebnisse zeigt, daB das Verf. fiir die Phenolbest. im 
Braunkohlenteer u. seinen Destillaten, die auBer dem Thymol alle oben aufgefiihrten 
Verbb. enthalten, nicht verwendbar ist. (Braunkohlenarch. 1930 . Nr. 26. 1— 11.) BÓRN.

F. J. Nellensteyn, Die Besłimmung des Teergehaltes von Teerschlacken und Teer- 
steinsclilag. Vf. schlśigt zur exakten Best. des Teergeh. von Teerschlacken die Ex- 
traktion m it Anilin vor, sowie die Behandlung der anilinhaltigen Schlacken mit Bzl. —  
D ie erhaltenen Schlacken sind ganzlich teerfrei u. konnen m it der Quarzlampe auf 
Anwesenheit von Zerfallsschlacken untersucht werden. — Zur Mikronenzahlbest. 
eignet sich die Anilinextraktion nicht. (Asphalt u. Teer 30. 543— 44. 14/5.
1930.) H o s c h .

W. Klempt, N otiz uber die Teerbestimmung in  Kokereigas. (Ber. Ges. Kohlentechn. 
[Dortmirad-Ewing] 3. 33— 39. —  C. 1930 . I. 3131.) B ó r n s t e in .

Hoepfner und Boy, Wie andert sieli der „Pechgehalt“ der Teere im Verhdllnis zum  
Erweichungspunkt des Pechriickstandes ? Vff. geben an Hand von Experimentalunterss. 
einen neuen Umrechnungsfaktor, nach dem der Pechgeh. eines Teeres auf Grund des 
Erweichungspunktes des Pechriickstandes bestimmt wird. (Asphalt u. Teer 30. 539 
bis 543. 14/5. 1930. Danzig, Techn. Hochsch.) H o s c h .

M. Aubert und M. R. Moutte, Physikalisehe Methoden zur Identifizierung und 
Untersuchung von Kohlenwasserstoffmischungen. Wegen der zahlreichen Isomerien ge- 
stattet der gegenwartige Stand unserer Kenntnisse nicht, das Gewiehtsverhaltnis der 
einzelnen Bestandtcile einer KW-stoffmischung genau zu ermitteln. Da die chem. 
Verff. nicht voll befriedigen, suchten Vff. das Resultat auf mathemat.-physikal. Wege 
zu erreichen. Eine KW-stoffmischung aus n verschiedenen Reihen (Paraffin, Athylen, 
Aromaten, Hydroaromaten, gesatt. Cyclische), die m it m 1, m„, in3, mn bezeichnet 
werden, ergibt, wenn M  die Gesamtmenge der Miscliung bedeutet, ais erste Beziehung 
zwischen den zu bestimmenden Unbekannten die Gleichung ?»1 +  m2 +  m3 - f  mn =  M .
— Wenn man (n —  1) weitere Beziehimgen ermittelt, so ist das Problem gel. Das wird 
durch Ermittlung 1. der Refraktionsdispersion, 2. der krit. Loslichkeitstemp., u. 3. der 
magnet. Drehungspolarisation erreicht, wie Vff. durch Unters. von Mischungen reiner 
KW-stoffe verschiedener Reihen festgestellt haben. Man erhalt ein System yon 5 Glei- 
chungen, die gestatten, bei einer Bzn.-Fraktion 5 Klassen von KW-stoffen zu be
stimmen. D ie Verss. werden fortgesetzt, um festzustellen, ob man auf Grund dieser 
theofet. Ermittlungen zu prakt. analyt. Resultaten gelangen karm. Einzelheiten, 
Tabellen u. Diagramme im Original. (Ann. Office N at. Combustibles liąuides 4. 683 bis 
698. Juli/Aug. 1929. Paris, Lab. des Recherches physiąues a la Sorbonne.) N a p h t a l i .

L. Gudunan, Bestimmung der Flarze mittels Scliwefelsdure. Einige Erdolprodd., 
wie Viscosin, ergeben bei der amtlichen Methode der Harzbest. vóllige Harzfreiheit, 
wahrend diese Prodd. harzhaltig sind. Diese scheinbare Harzfreiheit beruht auf der 
Loslichkeit der gebildeten sauren Harze in Bzl. In Solarol sind diese Harze unl., 
ebenso in  Gasol. Fiir die Harzbest. in  Viscosin wird deshalb folgende Methode emp- 
fohlen: 25 g Viscosin werden m it 125 ccm Gasól u. 95%ig. H 2S 0 4 3 Min. lang ge- 
schiittelt; nach 1 Stde. wird abgelesen. (Petroleum-Ind. Azerbeidschan [russ.: Aser- 
beidschanskoe Neftjanoe Chosjaistwo] 10. No. 5. 97— 100. 1930. Aserbeidschan, Erdól- 
Forschungsinst.) S c h o n f e l d .
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M. D. Tilitschejew und. M. P. Massina, Bestimmung der aromatischen KoMen- 
wasserstoffe im Crackbenzin. In Ggw. ungesatt. KW-stoffe reagiert H 2S 0 4 viel in- 
tensiver mit aromat. KW -stoffen ais in  dereń Abwesenheit. Eine Konz. der H 2S 0 4 
zu wiihlen, welche die Olcfine vollstandig entfernt, ohne auf die aromat. KW-stoffe 
einzuwirken, is t unmóglich. So war die 90°/0ig. H 2S 0 4 fiir die Entfem ung der Ole- 
fine nicht hinreichend stark, so daB 5°/o Olcfine zuriickgeblieben sind, u. gleichzeitig 
wurden 3% Yon im ganzcn 9% aromat. KW-stoffen von der Siiure absorbiert. 98%'g- 
H 2S 0 4 entfernt selbst bei 0° die Olefińe u. die aromat. KW-stoffe des Bzn. vollstandig. 
Bei der Best. der aromat. KW-stoffe soli keine rauchende H 2S 0 4 yerwendet werden, 
sondern 98%ig. Siiure bei Zimmertemp. (Petroleumind [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 
18 . 641— 46. 1930. Grosnyj.) S c h ó n f e l d .

H. A. J. Pieters, Uber die Viscosilat von Pech. Vf. untersuchte, ob die Best. des 
E. die Viscositat von Pech charakterisiert. Es wurde die Viscositat in Abhangigkeit 
von Temp. u. Druck bestimmt. Es zeigt sich, daB die Zeit-Temp.-Kurven der ver- 
schiedenen Pecharten einander nicht schneiden, fast ubereinstimmend verlaufen, u. 
daB die Viscositat in dem untersuchten Temp.-Gebiet um so hoher ist, je hoher der
E. Demnach wird dio Viscositat durch die Best. des F. geniigend charakterisiert. 
{Chem. Weekbl. 27. 287— 88.10/5. 1930. Heerlen, Zentrallabor. d. Staatsgruben.) K. Wo.

G. Goettscli, Tropfenprobe zur Beurteilung der Stabililat von Emulsionen. Man 
laBt einen Tropfen der zu priifenden Ol-, Seifen- o. dgl. -Emulsion von geringer Hohe 
in ein Zylinderglas, gefiillt mit W. oder wss. Lsg. von bestimmter Zus., fallen, wobei 
der Tropfen nach einigen cm Fallhóhe durch das W. beginnt sich auszubreiten u. 
eigenartige haut- oder drahtartige Gcbilde zu formen, dereń Bedeutung fiir die Stabilitat 
der Emulsionen an Hand von Lichtbildern gezeigt wird. Ein besonders geeignetes 
Gerat fiir den Vers. wird in Form einer Zeichnung angegeben u. beschrieben. (Chem. 
Weekbl. 26 . 336—38. 1929. Krimpen a. d. Ijssel, N. V. Utr. Asphaltfabriek.) Gd.

M. Mączyński und W. Skalmowski,, Standardisierung der Eigenschaften und 
Untersuchungsmethoden der polnischen StrafSenleere. Es werden Normen fiir die Unters. 
der Peche u. Teerc fiir den StraBenbau vorgeschlagen. (Przemyśl Chemiczny 14. 121 bis 
131. 20/3. 1930.) S c h ó n f e l d .

Stanley Kettle, Beitrage zur Ólanalyse. A. Verseifungszahl. Ein schnelles 
Verf. besteht darin: ca. 5 g Ol oder F ett im Erlemneyer in 15 ccm Benzylalkohol 
(Original falschlich Benzolalkohol) gel. unter Zusatz von Phenolphthalein. Die Misehung 
wird auf 80° erwarmt u. auf freie Siiure titriert. Zufiigen von 20 ccm n. benzylalkohol. 
KOH u. 5' am RuckfluBkiihler kochen (A. braucht y 2 Stde. u. mehr). Der UberschuB 
an KOH wird m it n. HC1 nach Zusatz von neutralem Methanol (Methylated Spirit) 
titriert. Propylalkohol verseift haufig noch schneller, z. B. Bienenwachs in 10'. —  
Bei dunkelgefarbten Substanzen wird in einer Porzellanschale titriert. B. Jodzahl. 
Schneller ais diese soli die Br-Zalil erhalten werden, wenn zur Lsg. des Fettes in CC14 
KBr-Lsg. sowie ein kleiner K J-K rystall gefiigt u. K B r03 zugesetzt wird. Nach 1' 
Schiitteln wird der Br-t)berschuB mit N a2S 0 3 titriert. —  Die Chlorzahl wird durch 
Behandlung der Probe m it gesatt. Lsg. von Phenyljodidchlorid in CC14 (4 Stdn.) u. 
Rucktitration mit A gN 03 erhalten. C. Die SZ. von Firnissen mit kolloidal dis- 
persen Phasen wird (wegen Absorption des Alkalis durch diese) nicht in alkoh. Lsg., 
sondern in einer Misehung von reinem 90 er Bzl. u. denaturiertem A., die die disperse 
Phase molekular lost, in iiblicher Weise bestimmt. D. Mineralole. Zur Unterscheidung 
der Petroleumarten nach ihrer Herkunft werden gleiche Voll. Ol u. H N 03 (1,4) V2' 
geschiittelt. Amerikan. Ole werden schon violett, die Saureschicht gelb, austral. u. 
galiz. werden gelb, die Siiure braunlich. 10% austral. Ol lassen sich im amerikan. 
erkennen. Um Petroleum in Harzspiritus nachzuweisen, wird dieser destilliert u. die 
Fraktion 120— 150° auf ihre Lósliehkeit in Anilin u. Essigsaureanhydrid untersucht. 
N icht vollstiindige Misehung deutet auf Ggw. von Petroleum. (Chemist-Analyst 18. 
Nr. 5. 7. 1929.) ' " N a p h t a l i .

Rich. Annnon, Die Prufung der technischen Schmiermiltel (Ole). (Chem.-Teehn. 
Rdsch. 45 . 61— 62. 21/1. 1930. —  C. 1930 . I. 2500.) T yp k e.

— , Prufverfahren fu r Schmiermittel. Richtlinien des Deutschen Verbandes fur 
die Materialprufungen der Technik. (Olmarkt 12. 113— 16. 131— 35. 137— 40. 15/4. 
1930.) T y p k e .

R. Braunschwig und L. Jacque, Eine Untersuchungsmethode fiir  Motorbenzol. 
Motorbenzol enthalt haufig ungesatt. Yerbb., von denen nur ein Teil durch Yerharzen 
bei langerem Lagern schiidliche Yerdickung erzeugt. Die Behandlung m it konz. S 0 4H 2
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beseitigt zwar diesen Nachteil, entfernt aber zugleich die unschadlichen ungesatt. 
KW-stoffe u. veranlaBt somit Verluste. Von den Methoden, die vorgeschlagen wurden, 
um durch besondere Behandlung die Verharzung zu beschleunigen u. durch nach- 
folgende Dest. das Bzl. zu reinigen, hat die Bestrahlung mit ultraviolettcm Licht keine 
Ubereinstimmung m it der praktischen Erfahrung ergeben, wahrend die Durchleitung 
eines Luftstromes (von 2 1/Stde.) durch die auf dem Wasserbade erhitzte FI. schon 
nach ca. 2 Stdn. (u. 1-std. Vorerhitzung) eine Verharzung der schadlichen Substanzen 
veranlaBt. Diese Methode wird zur Unters. des Bzl. yorgeschlagen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 189. 486—89. 1929.) B ó r n s t e in .

E. B. Hunn, H. G. M. Fischer und A. J. Blackwood, Gum im  Gasolin. Dio 
Vff. empfehlen Abschaffung des Kupferschalentests, da er keinen Anhaltspunkt fiir 
die Menge des im Motor abgeschiedenen Gums gibt. Auch die Best. in der Porzellan- 
schale ist in den meisten Fallen ungeeignet. An Stelle dieser Verff. werden zwei 
Methoden empfohlen, dereń Resultate mit den Betriebsbedingungen eng uberein- 
zustimmen seheinen. —  1. Man bestimmt gel. oder vorgebildeten Gum, indem man 
Gasolin unter Bedingungen, bei denen sich wahrend des Vers. kein neuer Guni bilden 
kann, verdampft, nach einem von den Vff. verbesserten Verf. des B u r e a u  o f  
M i n e s , die einen senkrecliten Luftstrom auf die Oberflache des verdampfenden , 
Gasolins leiten. Ersatz der Luft durch C 02 oder N 2 zeigte, daB keine Zunahme der 
Gumbldg. durch die osydierende Wrkg. der Luft stattfindot, Weil die Verdampfung 
beschleunigt u. dabei die Temp. des Gasolins herabgesetzt wird. 2. Der Stabilitatstest 
bei beschleunigter Osydation. Auf eine in einer auf 100° erhitzten Bombo befindliche 
Gasolinprobe wird 0 2 gedriickt u. die Absorption des Gases durch den Druckyerlauf 
eines eingeschalteten Manometers wahrend einer gemessenen Zeit verfolgt. Die Druck- 
kurve gestattet die Bestandigkeit des Gasolins gegen 0 2, d. h. die Stabilitat, festzustellen. 
Schlechte Gasoline ,,brechen“ (break down) schon nach 1/ t  Stde., andere erst nach 
V /2 oder 3V2 Stdn. Um den hóchstzulassigen Gumgeh. festzustellen, der m it n. Gang 
des Motors vereinbar ist, wurden die nach diesen Labor.-Bcstst. gepriiften Gasoline 
auf ihr Verh. in 2 Motortypen u. einem entsprechend konstruierten Laboratoriunisapp. 
gepriift. Danach erscheint ein Geh. von 15 mg in 100 ccm Gasolin noch ais zulassig, 
doch steht ein definitives Urteil noch aus. — Weitere Einzelheiten im Original. (S. A. E. 
Journ. 26. 31— 37. Jan. 1930. Elizabeth, N . J., Standard Oil Development Co.) N apii.

C. R. Wagner und Julius Hyman, Faktoren, die die Bestimmung von Gum im  
Gasolin beeinflussen. Unter Berueksichtigung der Arbeiten von VoRHEES u. ElSINGER 
u. SMITH u. C o o k  haben Vff. die Umstande bei der Gumbldg. aus Crackgasolin unter
sucht. Die angewandten Verff. entziehen sich einer kurzeń Wiedergabe. Es wird 
u. a. die Ggw. von w. 1. zuckerartigen bzw. aldehydartigen Substanzen fest- 
gestellt u. die beschleunigende Wrkg. der Aldehyde, z. B. Crotonaldehyd, auf die Rk. 
Insbesondere wurde Wert auf die Unterscheidung-von Pseudogumsubstanzen u. wirk- 
lich vorhandenem Gummi gelegt u. die katalyt. Wrkg. verschiedener Stoffe (HCl, 
Cl, C2H 40 2, N i u. Co-Acetat, CaCl2 mit u. ohne H„0) auf die Gumbldg. auf dem W.- 
Bad festgestellt. Auch der theoret. Zusammenhang der Rk. mit der Prilezliaer Rk. 
wird diskutiert, ebenso wie das techn. wichtige Anwachsen der Pseudogummenge 
wahrend der Lagerung. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 9. Nr. 1. 
75— 79. Jan. 1930. Pure Oil Co.) N a p h T a l i .

E. C. Herthel und F. A. Apgar, BeóbacMungen bei der Gum-Bestimmung in
Kraftstoffen. (Refiner natural Gasoline Manufacturer 9. Nr. 1. 85— 88. Jan. 1930. 
Sinclair Refining Co. — C. 1930. II. 175.) N a p h Ta l i .

A. F. Dobrjanski und J. O. Chissin, Nitrobenzolmethode zur Bestimmung des 
Gehalts an aromatisclien Kohlenwasserstoffen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal 
prikladnoi Chimii] 3. 143— 52. 1930. —  C. 1930. I. 2662.) S c h Ón f e l d .

F. E. Vandaveer und R. C. Gregg, Vereinfachier Apparat fiir die Bestimmung
von Kohlenoxyd in  Yerbrennungsgasen m ii Jodpentoxyd. (Gas Journ. 187. 553— 55. 
607— 98. H et Gas 49. 585— 88. 1929. —  C. 1929. II. 1827.) WoLFFRAM.

Francis M. Crossman, N ew  York, Bindemittel fu r die Hersłellung von Briketts, 
bestehend aus einem in W. 1. Stoff, wie Starkę oder Sulfitablauge, einem in W. unl., 
wie Petroleumpecli u. einem die Yerbrennung des Pechs begunstigenden, in W. 1., 
oxydierenden Salz, wie N aN 03. (Can. P. 274 326 vom 8/9. 1925, ausg. 4/10.
1927.) D e r s i x .
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C. B. Thwaite, Sedgemoor, Dcstillation fester Brennstoffe. Bituminóse Kohle wird 
zwecks Herst. von Tieftemp.-Koks u. Dest.-Prodd. in einer guBeisernen Vorr. ver- 
kokt, in der die gepulvertc Kohle auf einen m it Ausbuchtungen versehenen kippbaren 
Teller fallt, t o  sie durch eingeblasenes h. Gas entgast wird. Nach Beendigung der 
Dest. wird der Koks durch Drehen der Rostplatte nach unten entleert. (E. P. 326 492 
vom 13/12. 1928, ausg. 10/4. 1930.) D e r s i n .

Werschen-WeiBenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a. d. S., Verfahren zum 
Heifiblasen von Wassergas- und Doppelgasgeneratoren, dad. gek., daB man die Blaseluft 
durch h. unvcrbrannte oder verbrannte Blaseabgase verd. —  Dadurch soli die Blaseluft 
langsamer reagieren u. nicht nur am Eintritt, sondern im ganzen Brennstoffbett die 
Temp. steigern. Die Temp. der untersten Zone wird zugunsten der hoher liegenden 
Scliichten herabgesotzt. (D. R. P. 495 372 KI. 24e vom 24/9.1927, ausg. 5/4. 
1930.) D e r s i n .

Bamag Meguin Akt.-Ges., Berlin, und Oswald Heller, Berlin-Halensee, Ver- 
fahren zum Entgasen von Brennstoffen u. dgl. nach Patent 470 275, dad. gek., daB das 
in  dem Einbau auf der Austragsseite ausgeschwelte oder entgaste Gut ganz oder teil- 
weise wahrend der Aufheizperiode zur Erzeugung der fiir den ProzeB notwendigen 
Warmo Yorbrannt wird. — Der zum Aufheizen nicht verwendeto Koks oder Halbkoks 
wird am Ende der Entgasungszono teilweise ausgetragen. (D. R. P. 495 253 KI. lOa 
vom 8/1. 1927, ausg. 5/4. 1930. Zus. zu D. R. P. 470275; C. 1929. I. 1173.) D e r s i n .

Associated Elektrical Industries Ltd., London, und J. N. Bailey, Lancashire, 
Verkoken von Brennstoffen. Gepulverte Kohle wird in den oberen Teil einor Retorto 
eingetragen, die seitliclie Einlasse in yerschiedener Hohe zum Einblasen v. h. Gasen 
besitzt, so daB ein Wirbel erzeugt wird. Durch Einschnurungen werden yerschiedene 
iibereinandergelegene Kammern gebildet. Das Abzugsrohr fur die Gase u. Dampfe 
ist axial im Innem  angeordnet u. in seiner Hohe verscliiebbar. (E. P. 310 907 vom  
1/2. 1928, ausg. 29/5. 1929.) D e r s i n .

Trent Process Corp. und W. E. Trent, Verkokung von Kohle, Schiefer u. dgl. 
Die Brennstoffe fallen in einer Kammer von oben auf ein erhitztes, endloses Band, 
das auf sie die zurVerkokung nótige Warme ubertrągt u. das beim Durchgang durch 
eine Aufheizkammer erneut erwarmt wird. Die gebildeten Gase u. Dampfe entweichen 
aus der Kammer durch ein Rohr, wahrend der Koks unten abgezogen wird. (E. P. 
322 348 vom 8/12. 1928, ausg. 27/12. 1929. F. P. 666 328 vom 22/12. 1928, ausg.
30/9. 1929.) D e r s in

Kenelm Charles Appleyard, Birtley, England, iibert. von: Edward 0 ’Toole, 
Gary, V. St. A ., Ticftemperalurierkokimg ton Kohle, Schiefer u. dgl. Die Kohle wird 
in einer Vertikalretorte verkokt, in der im oberen Teil eine Anzahl Rohre angeordnet 
sind, die in die Kohlenmasse hineinragen u. die dort senkrechte Kanale bilden, wenn 
die Kohle durch die Erhitzung erweicht u. zusammenbackt. D ie Rohre werden standig 
liin- u. herbewegt. Durch die gebildeten Kanale steigen h. Gase aus einer Verbrennungs- 
kammer durch die Besehickung u. bewirken dio Entgasung. Falls man eine vollstandige 
Vergasung vornehmen will, wird Dampf u. Luft am Boden der Retorte eingeleitet. 
(E. P. 326493 yom 6/9. 1928, ausg. 10/4. 1930.) D e r s i n .

R. H. Crozier, London, Kokerei und TeerdestiUation. Bei der Dest. von Kohle,
Schiefer u. dgl. wird die in den entweichenden Dampfen entlialteno Warme benutzt, 
um aus Vorlagen m it Teer leiclit sdd. Fraktionen abzudest. Die erhaltenen Riickstande 
werden in die Retorten zuriickgeleitet u. in Beriihrung mit dem h. Koks geeraekt, 
wobei durch den abgesehiedenen C die Qualitat des Kokses verbessert wird. (E. P. 
319 224 vom 18/5. 1928, ausg. 17/10. 1929.) D e r s i n .

A. Smallwood und J. Fallon, Smethwick, England, Vorrichtung zum Schwelen 
von Kohle u. dgl. D ie Kohle fa llt auf einen horizontal angeordneten aus CrNi-Stahl 
hergestellten Kettenrost, der sie durch eine auf etwa 500° erhitzte Schwelkammer 
u. darauf in eine luftgekUhlto Kiihlkammer fórdert, von wo sie in eine wassergekiihlte 
Sammelvorr. fiillt. (E. P . 319 464 vom 14/8. 1928, ausg. 17/10. 1929.) D e r s i n .

Lester Kirschbraun, Chicago, Illinois, Herstellung einer bituminósen Emulsion. 
unter Verwendung von tier. oder pflanzlichen Pechen, Wachsen, Harzen eventl. zu- 
sammen m it Leinol, chines. Holzol oder anderen trocknenden oder nicht trocknenden 
Olen. Ais Emulgierungsmittel dienen Seifen, sulfonierte Cle etc. Ais Stabilisierungs- 
m ittel dient ein Schutzkolloid, z. B . kolloidaler Ton, oder ein Pigmentfarbstoff, wie 
Metalloxyde, z . B. Sb-Oxyd, Fe-Ocker, eventl. unter Zusatz von konz. Sulfitablauge, 
Gelatine etc. (A. P . 1 7 3 3  493 vom 7/5. 1924, ausg. 29/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .
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Lester Kirschbraun, Chicago, Illinois, Verfahren zur Herstellung einer wasserigen 
biluminosen Emulsion, z. B. aus Asphalt, unter Verwendung von kolloidalem Ton ais 
Dispersionsmittel u. unter Zusatz eines schwach sauren Flockungsmittels, wie A1„(S04)3 
oder sauren Na-Phospliats. (A. P . 1 733 4 9 4 vom 17/1.1921, ausg. 29/10.1929.) M .F. Mu.

Lester Kirscłlbraun, Leonia, New Jersey, Herstellung von biluminosen D is
persionen unter Verwendung von Bentonit oder anderem tonahnliehen Materiał ais 
Dispersionsmittel u. unter Einhaltung eines ph unterhalb 4 dureh Zusatz von Sauren, 
wie H 2S 0 4, Oxalsaure, H 3P 0 4, H 2Cr04, HCl oder Benzoesaure. —  Z. B. wird mexikan. 
Asphalt mit einem Gemisch von gleichen Teilen Bentonit u. Ton unter Zusatz von
0,3%  H3P 0 4 oder 0,4%  H 2Cr04 oder 0,1% HCl zu einer Dispersion verarbeitet. Eventl. 
werden an Stelle von Sauren auch saure Salze zugesetzt, wie A1„(S04)3, NaH„PO(1 
oder Ca(H2P 0 4)2. (A. P. 17 3 3  495 vom 25/3. 1927, ausg. 29/10. 1929.) M. F. Mu.

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Herstellung von wasserigen Dispersionen 
bituminoser Stoffe, wie Asphalt, tier. oder pflanzlicher Peche, Harze etc. von pasten- 
ahnlicher Form unter Einhaltung eines Ph von z. B. 3—3,5. (A. P. 17 3 3  496 vom  
30/7. 1927, ausg. 29/10. 1929.) ' M. F. Mu l l e r .

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Herstellung einer wasserigen Dispersion 
aus Bitumenpech dureh Zusatz von solchen Elektrolyten u. in solcher Menge, daB eine 
Ausflockung stattfindet, die nachher dureh kraftiges Zerteilen beseitigt wird, wobei 
eventl. noch weitere Elektrolytmengen zugegeben werden. D ie Dispersion wird unter 
Yerwendung von Ton u. Bentonit u. von Sauren oder sauren Salzen ais Elektrolyten  
hergestellt. In einer Zeichnung ist die App. zur Ausfuhrung des Verf. beschrieben.
(A. P. 1733497  vom 8/8. 1927, ausg. 29/10. 1929.) M .F . Mu l l e r .

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Herstellung ton  wasserigen Dispersionen 
ton festen und lialbfesten Stoffen, die m it W. nicht misehbar sind, insbesondere von 
bitumindsen Stoffen, unter Verwendung von Schutzkolloiden, wie Gummi, Starkę, 
Dextrin, Tapiocamehl, Gerbsaure ete. Z. B. werden 3— 8% davon zugesetzt, bisweilen 
geniigen auch geringere Mengen, z. B. 1— 3% Tapiocamehl oder 0,25— 1% Gerbsaure. — 
Z. B . werden 57 Teile Asphalt m it 40 Teilen W. u. 3 Teilen Bentonit dispergiert u.
0,25— 1% Gerbsaure ais Schutzkolloid u. 0,05— 0,2%  HCl zugegeben. (A. P. 1733  498 
yom 2/1. 1928, ausg. 29/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Asphalt Cold Mix Ltd., London, Herstellung wdfiriger bituminoser Emulsionen. 
(O e.P . 116 850 vom 4/5. 1923, ausg. 10/3. 1930. E . Prior. 9/5. 1922. —  C. 1924. I. 
261 [E. P . 202 235].) R ic h t e r .

De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, und Franz Rudolf Moser, 
Bussum, Verfahren zur Herstellung ton  Bitumenemulsionen, dad. gek., daB ais Emul- 
gierungsmittel die bei der Oxydation von KW-stoffen entstehenden Rk.-Prodd. u. 
wss. Alkalien verwendet werden. (O e.P . 117247 vom 26/2. 1925, ausg. 10/4,
1930.) R ic h t e r .

Emulsion Process Corp., Jersey, iibert. von: Pierce M. Travis, Ridgewood 
und Arthur L. Halvorsen, Perth Ambay, Herstellung ton Asphaltemulsionen, dad. 
gek., daB man den m it H 20  angeriihrten Asphalt mit weniger ais 1% N a2S i0 3 in Ggw. 
von weniger ais 0,5% Fettsaure berechnet auf Asphalt emulgiert. (A. P. 1 7 5 7 1 0 2  
vom 10/1. 1928, ausg. 6/5. 1930.) R ic h t e r .

American Bitumuls Co., San Francisco, iibert. yon: Carl Alfred Braun, Miinchen, 
Herstellung stabiler wasseriger Emulsionen ton  hochmolekularen Kohlenwasserstoffen, wie 
Asphalt, Ozokerit, Wachsen, Ceresin u. dgl. (A. P. 1 7 3 7 4 9 1  vom 5/12. 1925, ausg. 
26/11. 1929. D. Prior. 21/3. 1925. —  C. 1926- I. 3638 [F. P. 603136].) M. F. Mu l l e r .

Leon Burnat und Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych „Polm in", 
Polen, Emulgator. Die Emulsion wird zwisehen 2 glatten Flachen, die gegeneinander 
verstellbar sind, hergestellt. Die Vorr. erfordert nicht die sonst bei Emulgatoren iib- 
lichen hohen Drucke. (Poln. P. 10185 vom 14/4.1928, ausg. 10/8.1929.) S c h o n f e l d .

I . Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton  Katalysatoren 
fu r  die Kohlehydrierung. Um die pulvrige Bescliaffenlieit der ais Katalysatoren ver- 
wendeten Stoffe, wie Oxyde u. Hydroxyde der 6. Gruppe, z. B. Cr20 3, MoOz, W 03, 
W-Sulfide, -Carbide, oder feste Metalloide, die geringen mechan. Widerstand bieten, 
zu verandern u. zusammenhangende Stucke zu schaffen, vermischt man sie m it Metallen 
der 2. u. 3. Gruppe, wie Zn, A l, Be, Cd, Erdmetallen, Legierungen oder Carbiden, 
wobei auch Metallsalze, Alkalisalze, Hydroxyde oder sauer reagierende Salze, wie 
J/<?C/2-Lsg., zugesetzt werden konnen. Das Hartemittel wird innig mit dem Kata-
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lysator verknetet, darauf wird dieser getrocknet. D ie  Zusatzstoffe konnen danach 
durch Waschen oder Erhitzen auf holie Temp. wieder entfernt werden. Man verknetet 
z. B. eine wss. Pastę von M o03 u. ZnO mit 1—3°/0 ,4Z-Pulver oder gepulyerter Al- 
Bronze. (E. P. 326 580 vom 24/12. 1928, ausg. 10/4. 1930.) D e r s i n .

Compagnie Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, 
Paris, Regenerieren non Katalysaloren, welche zur Umwandlung schwerer KW -stoffe 
in lcichte KW -stoffe dienen. Wahrend oder nach der Rk. werden dio Katalysatoren 
im Rk.-GefiiB mit einer Mischung yon Luft u. Danpf behandelt. Dio die Unbrauch- 
barkeit des Katalysators hervorrufenden Stoffe, C u. S, werden durch diese Behandlung 
in Kohlenoxj'de u. H„S umgewandelt. (E. P. 315 412 vom 8/7. 1929, Auszug veroff. 
4/9. 1929. Prior. 13/7. 1928.) H o r n .

Compagnite Internationale pour la Fabrikation des Essences et Petroles, 
Frankreich, Regenerierung der Katalysatoren fiir die Hydrierung und Spaltung hoch- 
siedender Kohlenwasserstoffe. D ie mit S  und C-Abscheidung verunreinigton aus Metall- 
oxydon bestehendon Katalysatoren werden m it einem Gemisch von Luft oder 0 2 u. 
W.-Dampf behandelt. Dadurch wird der C  ais CO oder CO„ entfernt u. dio Sulfide ohne 
Sulfatbldg. unter Entw. von II2S  reduziert. (F. P. 672 667 vom 13/7. 1928, ausg. 
6/1. 1930.) " D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, W illiam  Ronald Tate und Harold 
Park Stephenson, Norton-on-Tees, Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Olen u. dgl. 
Der zu hydrierende Stoff soli ais frei fallende diinne Schicht, die sich ringformig an 
einem Heizelement vorbeibewegt, aber zweckmaBig mit diesem nicht in Beruhrung 
kommt, im Gegenstrom zu dem Hydriergas gefuhrt werden. 4 Abb. von App. (E. P. 
326 586 vom 31/12. 1928, ausg. 10/4. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von Kohlen, 
Teeren, Mineralolen u. dgl. Man laBt die Rk.-Prodd. aus dem Hochdruckofen ohne 
betrachtliche Entspannung in einen Abscheider eintreton, von wo die Rk.-Prodd. in 
Form yon Diimpfen in einem MaBe entweichen, daB in den Riickstanden noch oino 
genugende Menge El. verbleibt, um ihre leichte Austragbarkeit zu gewahrleisten. Man 
setzt daher dem Ausgangsmaterial teilweiso unveranderliche hochsdd. Ole zu oder 
kiihlt dio in den Abscheider eintretenden Dampfo, so daB ein Teil fl. in don Riickstanden 
yerbleibt. Beispiel: 1000 kg fein gemahlene Braunkohle werden mit 1000 kg hochsd. 
Riickstandsol yon der Hydrierung yon Steinkohle angepastet u. bei 460— 480° mit 
stromendem H„ unter 200 at. behandelt. Das Rk.-Prod. tritt ohne Entspannung mit 
uberschussigem //„  in einen Abscheider, wo sich Gase u. Dampfe yon fl. Olen u. Riick- 
standen treimen. Yerwendet man je Stde. 4000 cbm I I so erhalt man im Abscheider 
eine Temp. von 400— 410°. Aus dem Gemisch der Gase u. Dampfe erhalt man durch 
Kuhlung 1110 kg Ole. Der Ruckstand im Abscheider kann leicht ausgetragen werden, 
er botragt 600 kg m it 365 kg Olgeli. Nach Abzug des Pasteóles haben sich also 475 kg 
Ol aus der Kohle gebildet. (F. P. 675 493 vom 22/5. 1929, ausg. 11/2. 1930. D . Prior. 
25/5. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yorrichtung zur Druck
hydrierung von Kohle u. dgl. (Oe. P. 115 647 vom 13/2.1928, ausg. 10/1.1930. 
Zus. zu Oe. P. 112630; C. 1926. II. 2113 [E. P. 247217].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aufarbeiłung der Bergini- 
sierungsriickstdnde. (E . P. 2 8 8 1 4 8  vom 28/3. 1928, Auszug veroff. 23/5. 1928. D . Prior. 
31/3. 1927. — C. 1929. I. 2377 [F. P. 650 975].) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Yorrichtung zum Trennen von 
Fliissigkeiten und Gasen unter Druek, besonders zum Trennen der Produkte der zer- 
stórenden Hydrierung von kohlelialtigen Sloffen, dad. gek., daB in einem mit gesonderten 
Auslassen fiir das Gas u. die F l. yersehenen HochdruikgefaB eine im Gleichgewicht 
gehaltene bewegliclie Kammer fiir die Fl. angeordnet ist, in die die Zuleitung fiir das 
Gemisch miindet u. dereń AnlaBóffnung vor der Fl.-AuslaBóffnung des Hochdruck- 
gefaBes gleitet. —  Die Kammer soli drehbar angeordnet u. durch Fcdern, Gegen- 
gewichte o. dgl. im Gleichgewicht gehalten werden. Ferner soli ein Druckausgleich- 
mittel, z. B . eine Rohrleitung, yorgesehen sein, um die Drucke auf beiden Seiten der 
gleitenden Fl.-Kammer auszugleichen. Je nach der Menge der Fl. in der Kammer 
stellt sich der AuslaB so ein, daB immer ein niedrigster Fl.-Spiegel in dem GefśiB auf- 
rechterhalten wird. (D. R . P . 495 204 KI. 26d yom 6/11. 1928, ausg. 4/4. 1930. 
E. Prior. 31/12. 1927.) D e r s i n .
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I. 0r. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Geioinnung ungestittigter 
Kohlenwasserstoffe aus Gasgemischen. Ais Wasohfl. dienen Ketone m it >  3 C-Atomon 
im  Molekuł, z. B. Methyldthylketon, Methylpropylketon, Diathylketon, Diacetonalkohol, 
Kelonóle, Acctoplienon, Cyclohezanon u. Methylcyclohexanon. Man wiisckt z. B . ein  
8% C2H2 enthaltendos Gas, das durch elektr. Lichtbogenbehandlung von Kohle- 
hydriorungsabgas erhalten wurde, m it Cycloliexanon unter 25 at. Druck. Ein 6— 7%  
CJEŁ, enthaltendos Gas wird m it Cyclohexanon unter 20 at. Druck im Kreislauf ge- 
waschen, so daB 100 Liter Cyclohesanon auf 150 cbm Gas je Stde. einwirken. D as  
Restgas enthalt nur I h  u. wird ohne Druckentspannung erneut zur Hydrierung ver- 
wendet. (E. P . 32 5 8 1 7  vom 26/11. 1928, ausg. 27/3. 1930.) D e r s i n .

Verein iiir Chemische und M etallurgische Produktion, Deutschland, Herstellung 
eines Wasserstoff und Kohlenoxyd enthaltenden Gasgemisches aus Lignit. *Die Vergasung 
von entwassertem mehr oder wreniger verkohltem Lignit -wird mit Hilfe von W .-Dampf 
so durchgefuhrt, daB man auf den durch Anblasen auf 600— 700° erhitzten Lignit 
in  groBem UberschuB auf 400— 700° iiberhitzten W.-Dampf einwirken laBt. (F. P.
681 050 Tom 30/8. 1929, ausg. 8/5. 1930. D . Prior. 6/9. 1928.) D r e w s .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, iibert. von: C. Sauter- 
meister, Wiesbaden, Teerdestillation. Saureteer, dessen Geh. an H 2SOt  durch Behand
lung m it Dampf auf 1— 2% verringert ist, wird m it 10— 15% rohem Gasteer gemischt 
u. dest. Der Saureteer lóst sich in  dem Gasteer, u. der N H 3-Geh. des letzteren neutra- ■ 
hsiert die H 2S 0 4 in ersterem. Das erhalteno Pech ist elastischer ais gewohnliches Pech u. 
zum StraBenbau, zu Dachbedeckung u. dgl. geeignet. (E. P. 319 210 vom 11/9. 1929, 
Auszug veróff. 13/11. 1929. Prior. 17/9. 1928.) D e r s i n .

Ze che Mathias Stinnes, Essen, Verfahren zur Zerlegung von Hochtemperaturieer ohne 
Destillation, 1. dad. gek., daB Hochtemperaturteer nach dem Verf. des Hauptpatents 
430 438 behandelt wird. —  2. dad. gek., daB das Stehenlassen des Teers m it Petrol- 
benzin unter Kuhlung erfolgt. —  3. dad. gek., daB vor dem Abtreiben der leichter 
sd. Anteile aus den gereinigten, entasphaltierten, zuriickbleibenden Prodd. bei ge- 
wóhrdichem oder vermindertem Druck oder bei Ggw. von H 20-Dam pfen die geringen 
Phenolmengen aus dem Ol durch Auswaschen m it verd. A. entfernt werden. (D. R. P. 
477499 KI. 23 c vom 20/11. 1923, ausg. 8/6. 1929. Zus. zu D. R. P. 430 438; C. 1927.
1. 352.) R ic h t e r .

E. Karpati, Budapest, Stufenweise Abscheidung der einzelnen Bestandteile des 
Teeres, der Teeróle, der Mineralóle u. dgl., dad. gek., daB man die Rohstoffo mit wss. 
Losungsmm. (50%ig. A.) in  der Warme unter Drucksteigerung (bis 6 at) in Lsg. bringt 
u. dann die in Lsg. befindliehen Stoffe durch allmahlickes Abkiihlen in Kammern 
oder ahnlich en App. in Stufen von 10 zu 10° abscheidet. Die Behandlung der Roh- 
stoffe k a m  auch nur bis zum Losen der schweren KW-stoffe oder dereń Verbb. durch
gefuhrt werden. In besonderen Fallen kann auch ohne Druck gearbeitet werden. 
(Ung. P. 98 270 vom 31/12. 192S, ausg. 2/9. 1929.) G. K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hydrierung und Spaltung 
von Olen und Teeren durch Erhitzen auf 410— 600° in Ggw. von u. organ. Amiden 
oder Aminen  mit oder ohne Zusatz von Aldehyden oder Ketonen, die 4 C-Atome 
im Mol. enthalten, bei gewóhnlichem oder erhóhtem Druck. Metalle, Oxyde oder Salze, 
besonders solche, dio m it den Aldehyden oder Ketonen reagieren, z. B. Na-Hydro- 
sulfit, das m it Formaldehyd Na-Formaldehydsulfoxylat bildet, kónnen zugesetzt 
werden. Man erhitzt z. B. 100 Teile Teer m it 2 Teilen Formanid auf 600° in einer mit 
Bimsstein gefullten Quarzkolonne u. erhalt ein Prod., von dem 31 Teile <  200° sd. 
In  weiteren Beispielen werden ais Zusatze: Acetamid u. Hezamethylentetramin, Anilin  
u. Co-CuO-Zeolith, Chinolin u. CaBr„ erwahnt. (E. P. 320 421 vom 7/7. 1928, ausg. 
7/11. 1929.) " D e r s i n .

S. E. IJ. M. & Cie. (Anciens Etablissem ents Fourcy), Franki-eich, Yorrićhtung 
zur Destillation von Benzol im  VaJcuum, bestohend aus einem Kessel, in dem das zu 
dest. BoJibenzol iiber geneigt angeordnete, m it Querrippen versehene, hohle, dampf- 
beheizte Teller heruntorlauft u. hierbei allmahhch verdampft. D ie Dampfe ziehen 
aus einer oberen óffnung zu einem Kiihler, wahrend das Ruckstandsól unten ablauft. 
(F. P. 669 302 vom 7/2. 1929, ausg. 14/11. 1929.) D e r s i n .

Etablissem ent Barbet, Paris, Verfahren zur ununterbrochenen Rehtifizierung von 
Kohlenimsserstoffen und anderen hochsiedenden Flussigkeiten. (D . R . P. 496 223 KI. 23b 
vom 11/12. 1923, ausg. 22/4. 1930. F . Prior. 11/12. 1922. — C. 1925- I. 2275 [F. P. 
571 137].) D e r s i n .
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Carl Still, Kecklinghausen, W iedergewinnung der Schwefelsdure aus der Abfallsaure 
der Benzolreinigung. (D. R. P. 477267 KI. 12i vom 21/9. 1926, ausg. 4/6. 1929. —
C. 1928. I. 453 [E. P. 277619].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gasreinigung. Zur Ent- 
fernung yon H„S leitet man das Gas iiber Katalysatoren, die ein Schwermetall -wie 
N i, Fe, Co, Cu m it Zusatz bis zu 10% eines 2. Metalls z. B. Pb, B i, Cu, Alkalien  oder 
Erdallcalien enthalten. Ferner konnen noch Metalle oder Metalloide der 4., 5. u. 6. Gruppe, 
z. B. Cr, V, Si, C, Mo, zugegeben werden. Der Katalysator wird durch Tranken von  
Tragern wie Bimsstein, gebranntem Ton, Silicagel mit den Losungen der Nitrate her
gestellt u. bei 100— 700°, besonders 200—400° u. unter gewóhnlichem oder bis 1000 at 
erliohtem Druck yerwendet. II2S  wird in S 0 2 iibergefuhrt u. ais Sulfit-Bisulfit aus dem 
Gas mit einem alkal. Mittel ausgewascken. (E. P. 319 396 vom 20/6. 1928, ausg. 
17/10. 1929.) _ D e r s i n .

Manchester Oxide Co. Ltd. und R. H. Clayton, Manchester, Reinigung von 
Koksofengas. Zur Entfernung von Teernebeln leitot man das Gas durch m it Rascliig- 
ringen gefiillte Tiirme bei einer iiber dem Taupunkt des W. liegenden Temp. In einem 
weiteren Turm steigt es im Gegenstrom zu herunterrieselndem entphenoliertem Teer, 
der umgepumpt wird, empor u. wird anschlieBend mit verdunntcr II2S 0 4 zur Bindung 
des N H 3 gewaschen. (E .P . 319 382 vom 23/5. 1928, ausg. 17/10. 1929.) D e r s i n .

Compagnie Internationale pour la  Fabrication des Essences et Petroles, 
Frankreich, Reinigungsmasse fiir  Kokereigas, bestehend aus einom Metali, wie N i, 
Cu, Co oder dereń Oxyden, die auf einem inerten Triigor, wie Bimsstein, Ton, Kiesel- 
gur in einer solchen Menge angebracht sind, daB die M. keine gróBere Menge S  zuriick- 
halton kann, ais 10% ihres Gewichts betragen. Man taucht z. B . Tonkorper in N i(N 0 3)2- 
Lsg. u. erhitzt die getroeknoten Korper, wobei man dio Konz. der Lsg. so wahlt, daB 
20% des Gesamtgewichts der Korper aus N i  bestehen. Durch Begrenzung der S-Auf- 
nahme soli eine zu hohe Erhitzung bei dor Regenerierung der Reinigungsmasse beim 
Luftblasen vermieden werden. (F. P. 667 337 vom 13/4. 1928, ausg. 15/10.1929.) D e r s .

Theodor Lichtenberger und Ludwig Kaiser, Heilbronn a. Ń ., Yerfahren zur 
Gewinnung von Wassergas, wobei in einem Schmelzbad Kohlenstoff u. Wasserdampf 
ununterbrochen zur Rk. gebracht werden, dad. gek., daB die Rk. in einem Salzschmelz- 
bad durchgefiihrt u. daB der Wasserdampf in iiberhitztem Zustand in das Sclimelz;- 
bad eingefiihrt wird. —  Man benutzt z. B. ein Gemisch von NaCl u. gemahlenem Koks. 
( D . R . P .  493 675 KI. 24 e yom 15/2. 1927, ausg. 17/5. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler, 
Eduard Lihkh, Ludwigshafen und Carl Messerknecht, Neurosscn), Verfahren zum 
Hersłellen von Wassergas in einer Schicht von feinkomigem Brennsioff unter Aufwirbeln 
des Vergasungsgutes nach Pat. 437 970, dad. gek., daB man wahrend des Wassergas- 
blasens in die gluhende Brennstoffschicht frischen, zweckmaBig bituminósen Brenn
stoff einfuhrt. —  Man kann auch fliissige Brennstoffe in die gluhende Brennstoffschicht 
einfuhren, dadurch werden KW-stoffe wie CHt , C2Ht , Propylen  u. dgl. gebildet, die 
den Heizwert des Wassergases erhóhen. (D. R. P. 496 342 KI. 24 e yom 9/3. 1926, 
ausg. 22/4. 1930. Zus. zu D. R. P. 437970; C. 1927. I. 1103.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler, 
Ludwigshafen a. Rh., Carl Messerknecht, Neurossen und Paul Feiler, Ludwigshafen 
a. Rh.), Verfahren zum Hersłellen von Wassergas und anderen brennbaren Gasen in einer 
Schicht yon feinkomigem Brennstoff nach Pat. 437 970, dad. gek., daB man in die den 
Gaserzeuger yerlassenden h. Gaso feuchten Brennstoff so m it einfuhrt, daB er durch 
den Gasstrom bis zu einem Abscheider mitgerissen u. hierbei getrocknet wird, worauf 
der getrocknete Brennstoff yom Abscheider unmittelbar durch eine Rohrleitung dem 
Brennstoffbett des Gaserzeugers zugefuhrt wird. (D. R. P. 497 894 KI. 24 e yom 
5/8. 1926, ausg. 15/5. 1930. Zus. zu D. R. P. 437970; C. 1927. I. 1103.) D e r s i n .

Concordia-Bergbau-Akt.-Ges., Oberhausen, und Jegor J. Bronn, Borlin- 
Charlottenburg, Brenngas zum Schiveifien, Schneiden, Loten und fiir ahnliche Verwendungs- 
zwecke, bestehend aus einem aus CHi  u. / / ,  hergostellton Gasgemisch. —  An Vergleichs- 
verss. wird nachgewiesen, daB ein Gasgemisch yon otwa %  CHt u - Va bedeutende 
VorteiIe gegeniiber dor Verwendung von II„ oder CHA ais SchweiBgas zeigt, die in  ge- 
ringerem Gasverbrauch fiir die gleiche Leistung u. in der Moglichkeit der Regulier- 
barkeit der Verbrennungsgeschwindigkeit unter Anpassung an die Besonderheiten des 
Werkstuckes bestehen. (D. R. P. 494301 KI. 26c yom 16/9. 1922, ausg. 25/3.
1930.) D e r s i n .

43*



672 H XIX. -Br 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. II.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung ungesdttigter 
Kóhlenwasserstoffe, besonders Acetylen, aus Gasgemischen mittels poroser Massen, be- 
sondcrs S i0 2, die im Vakuum oder unter Durehleiten eines trockenen Gasstromes auf 
bohe Temp. erbitzt waren. Man erhitzt z. B. im Hochyakuum 220 g aktm ertes S i0 2 
auf 300°. Dureh die so behandelte M. leitet man 15 Liter Gas mit 6,9% C2H„ mit einer 
Geschwindigkeit von 10 Liter je Stde. Durch Austreiben des absorbierten Gases erhalt 
man ein Acetylen von 85%. Leitet man bei — 70° ein 8% C2H 2 entlialtendes Gas 
mit 20 Liter je Stde. iiber S i0 2, die im Hochyakuum auf 210° erhitzt wurde, so wird 
C2H„ quantitativ absorbiert u. man erhalt beim Austreiben ein Gas mit 95% CJEL. 
(F. P. 667091 vom 9/1. 1929, ausg. 12/10. 1929. D. Prior. 11/1. 1928.) D e r s i Ń.

Josef Hansen, Berlin-Steglitz, Erlióhung der Sicherheit poroser Fullmassen zur 
Aufspeicherung von explos;ven oder brcnnbaren Gasen in fl., komprimiertem oder 
in einer Fl. gel. Zustande, z. B. C2H2 in Aceton nach D . R. P. 488 164, dad. gek., daB 
Mischungen neutraler u. saurer Sake yerwendet werden, die bei hóherer Temp. Gase 
abspalten. (D. R. P. 499 511 KI. 26 b vom 21/8. 1927, ausg. 7/6. 1930. Zus. zu D. R. P. 
488164; C. 1930. I. 1416.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erlióhung der Temperatur 
von festen Stoffen innerhalb einer Flamme, die entweder von dem Brenngas staubfórmig 
mitgefiihrt werden oder in der Flamme aus dem 0 2-freien Brenngas entstehen, 1. dad. 
gek., daB die Flamme eines Brenngas-02-Gemisches die festen Stoffe in der Flamme 
einhiillt. —  2. dad. gek., daB die Gase entweder aus konzentr. oder nebeneinander 
angeordneten Dusen ausstrómen, wobei eine Diise zur Erzeugung der Gas-02-Flamme, 
die andere zur Ausstrómung des Licht- oder Warmetragers dient. ( D . R . P .  499 516 
KI. 4 g vom 6/7. 1928, ausg. 7/6. 1930.) D r e w s .

Heinz Dickniann, Schaffhausen, Schweiz, Verfahren zum Trocknen von Torf und 
anderen faserigen Massen. (D. R. P. 497 322 KI. lOc yom 9/3. 1928, ausg. 9/5. 1930. 
Schwz. Priorr. 10/3., 28/6. 1927 u. 3/2. 1928. — C. 1929. I. 335 [Schwz. P. 
124 804].) D e r s i n .

Heinz Dickniann, Schaffhausen, Schweiz, Verfahren zur Vorbereitung icm Torf- 
mooren fiir  die Brennstoffgewinnung zwecks Fórderung der Zers. durch Mikroorganismen 
dad. gek., daB das saurehaltige Moorwasser entsprechend der Menge des auffallenden 
Regens oder zugefuhrten Wassers, aus Schachten, die in die tiefsten Moorschichten 
fiihren, gesaugt wird, u. daB das Moor durch Auflage yon Breitorf bis zur Entsiiuerung 
yor Austrocknunggeschiitzt wird. —  D ie Breitorfauflage u. die Mooroberflaclie sollen von  
oben her so zerschnitten werden, daB sich beim Schwinden Graben fiir Luft u. W. 
bilden. AuBerdem kann man dem Moor noch zersetzungsfórdernde Mikroorganismen 
zufiihren. ( D . R . P .  497323 KI. 10 c vom 24/2. 1929, ausg. 6/5. 1930. Schwz. Prior. 
11/9. 1928.) D e r s i n .

Standard Oil Co., Whiting, iibert. von: Harold V. Atwell, Whiting, Vermeidung 
der Verdampfungsverluste in  Vorratstanks fiir  leichte Fetroleumdestillate. D ie aus dem 
Tank in AusdehnungsgefiiBe entweichenden Dampfe werden durch das einflieBende
Ol, das stets kalter ist ais die entweichenden Dampfe, in einem Skrubber gewaschen 
u. so die leicht sd. Bestandteile der Dampfe in den Tank zuruckgefuhrt. (A. P. 
1 7 1 5 1 1 2  yom 25/11. 1925, ausg. 28/5. 1929.) K i n d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. yon: Robert J. Black, Hammond, Cracken. 
Die nicht kondensierbaren Crackgase werden dadurch ausgenutzt, daB sie in dem Frischól 
unter Druck absorbiert u. mit diesem zusammen wieder der Cracltung zugefiihrt werden. 
Dadurch wird die Bldg. neuer Mengen nicht kondensierbarer Gase yerhindert oder 
yerringert. (A. P. 17 3 7  634 vom 3/8. 1923, ausg. 3/12. 1929.) K in d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. yon: John E. Bell | ,  Brooklyn, Cracken 
von Kohlenuasserstoffen. Die Dampfe treten aus der Crackblase in eine von oben mit 
Frischól berieselte RuckfluBkolonne, dann in eine zweite, mit einem Teil des ge- 
wTonnenen Gasolins oder einem anderen, niedrig sd. Anteile enthaltenden Ol berieselte 
Kolonne, wodurch eine 2. Dest. uimótig wird. (A. P. 17 4 1 2 7 7  vom 22/1. 1925, ausg. 
31/12. 1929.) K in d e r m a n n .

Compagnie Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, 
Paris, Katalytische Crackung von Petroleumólen u. dgl. Die Ole werden yerdampft u. 
bei gewóhnlichem Druck iiber Katalysatoren gefiihrt, durch Dephlegmation werden 
die leicht sdd. Anteile abgetrennt, darauf wird das Ol em eut in 5 weiteren aus Ver- 
dampfer, Spaltraum u. Dephlegmator bestehenden Anlagen behandelt, wobei man 
Katalysatoren m it steigender Wirksamkeit anwendet. D ie einzelnen App. konnen
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auch so geschaltet sein, daB sie abwechselnd zum Crackcn dienen u. der Regeneration 
unterworfen werden. (E. P. 319 341 vom 19/12. 1928, ausg. 13/11. 1929. Prior. 21/9.
1928. F. P. 674432 vom 21/9. 1928, ausg. 28/1. 1930.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
und Harry L. Pelzer, Highland, Cracken und Raffinieren von Kohlenwasserstoffen. 
Zur Reinigung des von den Heizrohren zur Crackblase u. wieder zuriick umlaufenden 
Ols ist in der Crackblase eine horizontale Schicht Fullererde so angeordnet, daB das Ol 
in  der Blase frei zirkulieren kann. Die Fullererde absorbiert einen Teil der Asphalt- 
stoffe, die sich in der Crackblase abscheiden, u. besonders S-haltige Stoffe. (A. P. 
1733  799 vom 11/6. 1927, ausg. 29/10. 1929.) K in d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Arnold C. Vobach, Whiting, 
Cracken und Raffinieren der Crack-Kohlenwasserstoffe. Nach dem Cracken in Heiz- 
schlange u. Crackkammern werden aus den 510— 600° h. Dampfen in einem Waschturm 
die schweren KW -stoffe abgetrennt, ohne sie wieder zum Cracken zuruckzufuhren. 
Zum Waschen dienen Sehwerole, die zum Cracken ungeeignet sind, oder der Ablauf 
des Waschturmes selbst. In 2 RuckfluBkolonnen mit Zulauf entsprechender leichterer 
Fraktionen ais Waschfl. werden mittlere KW-stoffe abgetrennt u. der Crackung wieder 
zugefuhrt. SchlieBlich werden die Dampfe iiber jFullererde gefiihrt, so von Ungesiitt. 
befreit u. danaeh kondensiert. Die mittels der Fullererde verfliissigten Polymerisations- 
prodd. werden abgetrennt u. dem crsten Waschturm zugefuhrt. (A. P. 1736  234 vom  
29/2. 1928, ausg. 19/11. 1929.) K in d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Harry L. Pelzer, Highland, 
Cracken und Raffinieren von Kohlenwasserstoffen. In der Crackblase, die nicht geheizt 
ist u. nur mit dem erhitzten Ol gespeist wird, flieBt das nicht verdampfte Ol durch ein 
horizontales, der Wandung der Blase anliegendes Filier, auf dem Schichten eines Filter- 
materials (Fullererde) von grober, feiner u. wieder grober Kómung ubereinander liegen, 
wodurch asphaltartige Anteile vor dem RiickfluB zur Speisepumpe u. den Heizrohren 
abgetrennt werden. (A. P. 1740 625 vom 11/6. 1927, ausg. 24/12. 1929.) K in d e r m .

Sigbert Seelig, Berlin-Charlottenburg, Vorrichtung zum Spalten ton  Kohlenwasser- 
stoffolen m it Hilfe geschmolzener Metalle oder Metallegierungen, dad. gek., daB in' 
das Rk.-GefaB ein Mantel von Kuhlrohren eingesetzt ist, welche geradlinig von oben 
nach unten verlaufen. —  Die Rohre sollen ellipt. oder halbmondfórmigen Querschnitt 
haben u. am unteren Ende ein leicht entfernbares Bogenstiick tragen, das den Strom 
des Kiihlmediums nach dem Innern des Rk.-GefaBes lenkt. (D. R. P. 494 833 KI. 23 b 
vom 28/2. 1929, ausg. 28/3. 1930. Zus. zu P. 443463; C. 1927. II. 358.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, Herstellung von leichten Kohlenwasserstoff- 
olen. Die schweren KW-stoffe, die einer Druckdest. u. Espansion unterworfen werden, 
bestehen aus einer Mischung von frischem Ol u. Ruckstrómungskondensat. Durch 
das Verdampfen der Mischung in der Rk.-Kammer soli nur Dampf u. ein fester Riick- 
stand entstehen. (D an .P . 37135 vom 7/7. 1925, ausg. 14/2. 1927.) D r e w s .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: John E . Bell, Brooldyn, Fraktióńierte 
Kondensalion von Craekdampfen. Eine iiber der Craekkammer angebrachte sonkrcchte 
Kolonne ist durch horizontale Bóden in melirere Kammern unterteilt. In diesen flieBt 
in Rohren das Kiihlmittel (iiber einen Kiihler umlaufendes Ol) zuerst in die oberste, 
kalteste, dann in die unteren, warmeren Kammern indirekt im Gegenstrom zu den 
Dampfen. Das eintretende Kiihlmittel soli gegen die austretenden Diimpfe in jeder 
Kammer 15° Temp.-Unterschied haben. Die Dampfe aus der Crackblase treten unter 
dem Craekdruck unten in die Kolonne ein. Ein regulierter Teil der Kondensate jeder 
Kammer flieBt iiber die Kuhlrohren der niichst tieferen, lieiBeren Kammer, der Rest 
wird abgezogen, so daB durch 1 Dest. verschiedene Fraktionen gewonnen werden. 
Oben ziehen die Dampfe zum Kiihler ab. (A. P. 1 7 4 1 2 7 5  vom 24/3. 1924, ausg. 
31/12. 1929.) K i n d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: John E. Bell, Brooklyn,Fraktionieren 
von Crackdestillaten. D ie Dampfe treten aus der Crackblase zuerst in eine RiickfluB- 
kolonne, in der von oben Frischol in  direkter Beruhrung mit den Dampfen im Gegen
strom herabflieBt. Danaeh treten die Dampfe in die Kolonne zur fraktionierten Kon- 
densation gemaB A. P. 1741275 (vorst. Ref.). Die Kondensate konnen zur Crackung 
zuriiekgeftihrt werden. (A. P. 1 7 4 1 2 7 6  vom 24/3. 1924, ausg. 31/12. 1929.) K in d e r m .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: John E. Bell, Brooklyn, Cracken 
ton Kohlenwasser stoffen. Ais Kiihlfl. im Verf. des A. P. 1741275 (vorst. Reff.) wird 
Frischol benutzt, das dadurch vorgewarmt wird u. so zur Speisung der Crackblase
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dient. Enthalt das Frischol schon leichter sd. Anteile, so kann es auch direkt der 
Fraktionierkolonne zugefuhrt werden. (A. P. 1 741 357 vom 9/7. 1924, ausg. 31/12.
1929.) K in d e e m a n n .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. von: Robert Henry Gardner und 
Howard George Hodge, Coffeyville, Eeinigen von Kohlenwasserstoffen. Wahrend 
der Dest. der KW -stoffe werden die S-bindenden Mittel in dllóslieher Form ais Salze 
von Cu, Pb, B i, Hg, Cd, As, Sb, Sn, N i, Co, M n, Zn  mit organ. Sauren ( Olsaure, Stearin- 
sdure, Naphthensaure, Harzsaure) unter Zusatz wss. Alkalilsg. zusammen mit dem 
Erischol durch eine Pumpe auf die RiickfluBkolonne aufgegeben u. flieBen im Gegen- 
strom m it den h. Dampfen in die Blase hinab. (A. P. 1 740 584 vom 13/7. 1926, ausg. 
24/12. 1929.) K in d e e m a n n .

N. V. Mijnbouw-en Cultuurmaatscliappii ,,Boeton“ , Holland, Beinigung von- 
Mineralolen, besonders von Benzin, das durch Cracken in der Dampfphase erhalten 
■wurde. Die KW-stoffe werden m it KOH  oder NaOH  behandelt, die in organ. Lósungs- 
mitteln, wie A ., Aceton u. dgl., gel. sind, die auch in dem Bzn. 1. sind, so daB eine 
Einw. in feinster Verteilung ermóglicht wird. Bei stark gefarbten Olen kann man 
noch organ. Ked.-Mittel, z. B . Aldehyde, mehrwertige Phenołe oder Zn  oder ^4Z-Pulver 
zusetzen. (F. P. 670 999 vom 6/3. 1929, ausg. 6/12. 1929. Holi. Prior. 3/11. 1928.) D e r .

N. V. Mijnbouw-en-Cultuurmaatschappij ,,Boeton“ , Holland, Spalten von 
Petroleumlcohlenwasserstoff en. Die rohen Ole werden vor der Dest. mit wss. Lsgg. von 
die Spaltung begiinstigenden Salzen, wie FeCl3, ZnCU, CuCU, NiGU, AlCl3, Cu(N03)2 u. 
dgl. behandelt. Man ruhrt z. B. 1 Liter einer von 150 bis 250° sd. Peiroleumiiakiion, 
die 60% ungesatt. Bestandteile enthalt u. die stark gefśirbt ist, m it 250 ccm einer 
FeClr Lsg. mit D . 1,6 15 Min. lang bei 70— 100°, trennt die wss. Lsg. ab, neutralisiert u. 
dest. das Petroleum. Man erhalt 300 ccm Bzn., das von 70 bis 150° sd. u. wasserklar ist, 
eine 2. Fraktion von 500 ccm, die zweischen 150 u. 250° sd. u. einen Riickstand, der 
zwischen 250 u. 350° dest. u. der wegen seiner Viscositat ais Schmierol geeignet ist.
F. P. 671 035 yom 7/3. 1929, ausg. 7/12. 1929. Holi. Prior. 16/1. 1929.) D e r s i n .

N. V. Mijnbouw-en-Cultuurmaatschappij „Boeton“ , Holland, Entfćirbung von 
Kohlenwassersloffólen, ihren Destillationsprodukten und Buckstanden. Die Ole werden 
mit konz. Lsgg. von Schwermetallsalzen, besonders FeCls, ZnCU, behandelt. Sie 
werden dadurch entfiirbt, farben sich am Licht auch nicht wieder. Man riihrt z. B.
1 Liter dunkelgefarbtes Crackbenzin mit 300— 350 ccm einer FeCl3-Lsg. m it D . 1,6 
15 Min. lang. Nach Trennung der Fil. erhalt man 975 ccm hellgelbes Bzn., das sich 
am Licht nicht mehr farbt u. nach der Dest. wasserklar ist. (F. P. 6 7 1 116 vom 8/3.
1929, ausg. 9/12. 1929. Holi. Prior. 30/1. 1929.) D e r s i n .

W acław Junosza Piotrowski, Henryk W ischnowitzer, Artur Urman und 
Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja" Sp. Akc., Polen, Wiederbelebung von 
Enifarbungspidvem. D ie Bleichriickstande der Entfarbung von pflanzlichen oder 
Mineralolen werden mit wśs. N a2C 03 im Autoklayen auf 130— 140° erhitzt. Nach  
Abkuhlen trennt sich das Gemisch in 3 Schichten: die obere Olschicht, die mittlere 
wss.-alkal. Schicht u. die untere Schicht, bestehend aus dem entolten Bleichpulver. 
(Poln. P. 10 263 vom 7/6. 1926, ausg. 10/8. 1929.) S c h ó n f e l d .

G. S. Petrow, U. S. S. R ., Herstellung von Sulfonsauren aus Naphtlia. D ie nach 
Russ. PP. 428 u. 508 erhaltenen wss. Auszuge der Sulfonsauren werden entweder im 
Vakuum eingeengt oder m it HC1, H 2S 0 4 oder dereń Salzen ausgesalzen u. darauf 
zwecks Entfem ung der KW-stoffe mit A., CH3OH oder Aceton behandelt. (Russ. P. 
7434 vom 6/4. 1925, ausg. 31/1. 1929. Zus. zu Russ. P. 428.) R ic h t e r .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, ubert. von: Frank L. Maker, 
John L. Cooley, Berkeley und Charles F. Tuttle, Richmond, Behandlung von sauren 
Schlammen. Der Behalter, in dem die Behandlung vorgenommen wird, ist durch eine 
Scheidewand in 2 Teile geteilt, die oben u. unter; kommunizieren. Die H 2S 0 4 wird 
wahrend des Vorganges auf 50° Be. verd. Die Temp. betragt 330— 375° F . Der Teer 
lagert sich oberhalb der Oberflache der Siiure ab. In Yerschiedener Hohe u. auf jeder 
Seite der Trennwand angebraclite Offnungen gestatten das Abziehen des Teers bzw. 
der Saure. (A. P. 17 6 0  246 vom 18/4. 1927, ausg. 27/5. 1930.) D r e w s .

G. S. Petrow, U . S. S. R ., Herstellung von sulfonierte Petroleumkohlenwasserstoffe 
haltigen Praparaten durch Behandlung der KW -stoffe mit H 2S 0 4, Abtrennung der Saure- 
schicht u. Auswaschen m it warmem H aO, dad. gek., daB der wss. Auszug m it einer 
Misehung aus HC1 u. ILSOj behandelt wird. (Russ. P. 7433 vom 6/4. 1925, ausg. 
31/1. 1929.) " R ic h t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Gewinnung von technischen Pro- 
dukłen aus den bei der Raffination von ólen mittels fliissiger S 0 2 erlialtenen Extrakten, 
darin bestehend, daB man diese Extraktc mit Olefinen oder olefinkaltigen Gasen in 
Ggw. yon Katalysatoren behandelt. B  c i s  p i e l :  600 Tle eines Extraktes von der 
Viscositat 1,4° E  bei 20° u. 60 Tle. H 20-freies A1CL, werden bei 100—-1400 u. 20 at 
Druck m it CjHj behandelt. Nach dem Waschen u. Abdestillieren im Vakuum erhalt 
man ein Ol von den Siedegrenzen 55—300° bei 1 mm Hg u. von der Viscositat 4° E  
bei 20°. Zwei weitere Beispiele. (F. P. 679 225 vom 24/7. 1929, ausg. 10/4. 1930.
D . Prior. 26/7. 1928.) R ic h t e r .

Warren Thomas Reddish und Latimer Duffield Myers, V. St. A., Gewinnung 
von sulfonierten Mineralolen fiir  medizinische und technische Zwecke. Mineralóle werden 
m it etwa 5— 10% rauchender H 2SO., behandelt u. darauf zwecks Entfernung der iiber- 
schussigen H 2SO., u. des H 20  m it einem H 20-haltigen, fiir die sulfonierten Ole nicht- 
losenden organ. Lósungsm., insbesondere 70% A., extrahiert. Aus dem Extrakt wird 
das Losungsm. dureh Dest. wiedergewonnen. (F. P . 679 210 vom 24/7. 1929, ausg. 
10/4. 1930.) R ic h t e r .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: John C. Deacon, 
Bakersfield, Entfemen von Wasser und festen Stoffen aus ólen. Rohól wird mit kleinen 
Mengen ausfloekend wirkender Stoffe wie NaAl-Sulfat, CaO, NaOH gemischt u. dureh 
ein senkrechtes Rohr, aus dem Gase oben entweichen konnen, zum unteren Teil des 
AbsetzgefaBes gefiihrt. Hier kommt es m it einer Heizsehlange in Beriihrung, scheidet 
das W. ab u. tritt dureh die an der Grenze yon W. u. Ol abgesetzte, ais Filter wirkende 
Schicht fester Stoffe. W. u. Ol werden kontinuierlich abgezogen u. das ganze System  
unter geringem Uberdruck gehalten. A . P. 1 7 1 3 1 1 7  Tom 10/12. 1924, ausg. i4/5.
1929.) K in d e r m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Rohparaffin. 
(F. P. 673 823 vom 22/4. 1929, ausg. 20/1. 1930. D . Prior. 26/4. 1928. —  C. 1930. I. 
1256 [E. P. 320921].) • D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erfinder: Gerhardt H of
mann, Mannheim-Lindenhof und W alter Rosinsky, Oppau, Yerfaliren zum Abscheiden 
von Paraffin aus paraf finka Itigen Stoffen m it Hilfe organ. Losungsmm., dad. gek., 
daB man dom hierbei yerwondeten Lósungsm. geringe Mengen von Saureamiden oder 
deTen D eriw . zusetzt. Dadurch soli eine weitgehende Abscheidung bei Tempp. >  0° 
in  feinen Nadeln orfolgen. Beispiel: Aus einer Lsg. von 100 Teilen Weicliparaffin in  
500 Teilen CGlt  erhalt man dureh Zusatz der dreifachen Menge eines Gemisehes von  
Aceton u. Acetamid wie 25: 1 bei nur einmaliger Abkiihlung u. Filtration bei 0° 97,6 Teile 
Weichparaffin, wahrend man ohne Zusatz des Acetamids bei yiermaligem Auskiihlen 
nur 82,6 Teile Paraffin erhalt. Zwei weitere Beispiele. (D. R. P. 4 9 5 1 1 7  KI. 23b 
vom 17/6. 1928, ausg. 3/4. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Ozydation 
hochmolekularer Kohlenwasserstoffe mittels gasfórmiger Oxydationsmittel unter Be- 
riicksichtigung der Temp., der 0 2-Konz., des Druclces u. der Geschwindigkeit der Gase.
—  100 kg Rohparaffinwachs (F. 54°) werden bei 110° mit einem Gasgemisch aus 90% 
N 0 2 u . 10% NO oxydiert. Wenn 50% des Paraffins in Fettsauren ubergefuhrt sind, 
wird die Temp. auf 90° herabgesetzt u. nach Umsetzung von weiteren 20% auf 60° 
herabgesetzt. Das Endprod. hat eine SZ. 210, VZ. 280 u. 8% Unyerseifbares. —  100 kg 
Paraffinwachs (F. 54°) werden mittels konz. Stickoxyde bei 70° u. 5 at unter Durch- 
leiten oxydiert, wobei zunachst die Stickoxyde raseh durchgeleitet u. schwach redu- 
ziert werden, so daB der NO-Geli. gering ist. Sobald 50% des Paraffins oxydiert sind, 
wird die Gasgeschwindigkeit verringert, so daB in dem austretenden Gase ca. 60% NO 
enthalten sind. Nach einiger Zcit wird die Gasgeschwindigkeit bis auf 90% NO-Geh. 
der Austrittsgase Terringert. Das Endprod. hat eine SZ. 220, VZ. 290 u. 10% Un- 
verseifbarcs. In einem anderen Beispiel wird unter Druckminderung gearbeitet. (E. P . 
3 2 7 7 0 7  vom 5/1. 1929, ausg. 8-/5. 1930..) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Oxydations- 
produkten von Paraffinen, Wachsen etc. dureh Extraktion, wobei die Extraktion statt- 
findet, bevor die Oxydation ganz zu Ende gefiihrt ist. — Teilweise oxydiertes Paraffin 
wird mit der 10-fachen Menge Methylalkohol extrahiert. Der E strakt wird vom Alkohol 
dureh Dest. befreit, wobei ein Riickstand bleibt, der 50% der Ausgangsmenge betriigt 
u. die VZ. 200 hat. Der im Alkohol unl. Estraktionsruckstand wird mit neuem Aus- 
gangsmaterial erneut oxydiert. In einem anderen Beispiel wurden Pyridin, Aceton u.
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deren Horaologe ais Extraktionsmittel bemitzt. Die so gewonnenen Oxydationsprodd. 
dienen ais Ersatz fiir Olein u. werden durch Sulfonierung in Prodd. m it tiirldschrotol- 
ahnliclien Eigg. iibergefiihrt. (F. P. 680351 Tom 16/8. 1929, ausg. 29/4. 1930. D. Prior. 
7/9. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Michaz Walker, Polen, Behandlung von paraffinhaltigen Mineralolen. Zwecks 
Abscheidung des Paraffins aus -BrrfoWestillaten, Braunkoliknteer usw. werden diese 
m it Naphtha, Bzn. oder einem anderen Lósungsm. verd., mit W. in Ggw. eines Emul- 
gierungsmittels, wie Naplithen- oder Sulfonsauren, vermischt u. auf — 20° abgekiihlt. 
Hierbei krystallisiert das Paraffin gemeinsam m it Eis in Form grofierer Krystalle. 
Die Eis- +  Paraffinkrystalle werden abgeschleudert oder abfiltriert. Die Ggw. der 
Eiskrystalie erleichtert die Paraffinfiltration. Das Filtrat vom E. ca. — 20° dient zur 
Herst. von Maschinenol, Motorol usw. D ie Krystallmasse wird nochmals dest., um 
Schuppenparaffin zu erhalten, bzw. wird sie mittels Bzn., Aceton u. dgl. von der Mutter
lauge befreit u. stellt dann reines Paraffin bzw. Ceresin dar. (Polu. P. 10 212 yom  
14/6. 1928, ausg. 10/8. 1929.) S c h ó n f e l d .

Aktiebolaget Separator-Nobel, Stockholm, Yerfahren zum Abtrennen von festen 
Paraffinen aus flilssigcn Kolilemoasserstoffen, dad. gek., daB die kryst. Asphalte zu- 
naehst abgeschleudert werden, worauf die Paraffine abgetrennt werden von den hoch- 
yiscosen Olen, die hochwertige Schmierole darstellen. (Schwd. P. 64 383 vom 13/8. 
1925, ausg. 4/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Standard Oil Co., W hiting, iibert. von: Robert E. W ilson, Cambridge (Mass.), 
Abtrennen von Paraffinwachs aus schweren Mineralolen. D ie Ole werden m it bis zur 
Sfachen Menge Naphtha verd. u. mit 15— 35% aliphat. Alkoholen (besonders n-Propyl- 
u. Isopropylalkohol, auch W.-freies Metlianól u. A . oder Athylaeetat oder Athylather) 
yersetzt. Bei 5— 20° fallen innerhalb 10— 20 Stdn. die Wachse aus. Die Ole werden 
durch Dest. von den Losungsmm. befreit. (A. P. 1 719 350 yom 18/7. 1922, ausg. 
2/7. 1929.) K in d e r m a n n .

R. T. Vanderbilt Co., Inc., New York, Erhóliung der Stdbililat von Mineralolen 
bei liolien Temperaturen. Man setzt geringe Mengen eines Kondensationsprod. aus 
einem Aldehyd u. einer N-haltigen Base zu. Z. B. benutzt man ein Kondensationsprod. 
aus CH3CHO u. C6H 5N H 2, das, in Bzl. gel., in Mengen von 0,5— 1% den Olen beigegeben 
wird. In Frage kommen weiterhin Kondensationsprodd. aus CH3CHO m it o- oder 
p-Toluidin, von Furfuraldehyd mit N H 3 oder C0H5N H 2 oder o-Toluidin. Es eignen 
sich auch Kondensationsprodd. aus Aldehyden m it Aminen. Ole m it derartigen Zu- 
satzen eignen sich fiir Automobilmotore o. dgl., fur Kabelimpragnierungen, fiir Trans- 
formatoren usw. (N. P. 44713  vom 26/10. 1926, ausg. 2/1. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellujig von Schmierolen. 
Schmierolfraktionen werden zwecks Erhóhung des Flammpunktes bei erhohter Temp. 
u. Vakuum m it NaBdampf oder mit Gasen, die mit einem Fliissigkeitsdampf beladen 
sind, oder mit einer Mischung beider dest. (F. P. 680 999 vom 30/7. 1929, ausg. 8/5. 
1930. D. Prior. 15/9. 1928.) R ic h t e r .

Edwin S. Kassler jr. und Thomas P. Campbell, Denver, iibert. von: Samuel 
T. Sherrick, Herstellung von Schmiermitteln. Kolloidaler Ton, insbesondere Bentonit, 
wird zwecks Bldg. der Orthokieselsaure m it einer starkeren ais Kieselsaure, z. B. H 2S 0 4, 
behandelt, u. das erhaltene Rk.-Prod. mit H',0 u. einem Sclimierol yermischt. (A. P 
1 7 5 8  265 vom 25/10. 1927, ausg. 13/5. 19307) R ic h t e r .

W illiam  B. D. Penniman, V. St. A ., Herstellung eines neuen Schmiermittds fu r  
schwere Maschinen. KW -stoffderiw ., deren Viscositat geringer ist ais die der fiir die 
Schmierung yon schweren Maschinen gewóhnlich yerwendeten Schmierole, werden 
einzeln oder in Mischung „polare“ u. yerdickend wirkende Stoffe, wie z. B . Ricinusół- 
saure, Olsaure u. Sulfonsauren, sowie Antioxygene, wie z. B. Dinaphthylamin u. Tetra- 
athylblei, in geringer Menge zugesetzt (hierzu ygl. auch E . P. 317 406; C. 1929. II.
3201). (F. P. 680 717 vom 22/8. 1929, ausg. 5/5. 1930.) R ic h t e r .

Achesan Graphite Co., Niagara Falls, iibert. yon: Frederick L. Koethen, 
Schmiermittelkomposition, bestehend im wesentlichen aus einer Fe-Seife u. Mineral- 
schmierólen. (A. P. 1 7 5 8 4 4 6  yom 10/11. 1926, ausg. 13/5. 1930.) R ic h t e r .

Stanton I. Charlesworth und Arch. W. Harris, Cleyeland, Herstellung eines ais 
Schmiermittel und JRostschutzmittel geeigneten Oles. Der Riickstand, der bei der Dest. 
der aus Koksofengas gewonnenen Leichtole m it indirekt-em Dampf anfallt, wird im  
Yakuum yon 71 mm bis 300° dest. u. liefert neben einem harzartigen Riickstand ein



1930. II. Hxlx. 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 . 677

D estillat von niedrigem Erstarrungspunkt u. der D . etwa =  1. (Can. P. 274 808 
vom 12/3..1927, ausg. 18/10. 1927.) • K in d e r m a n n .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Verfahren und Vorrichtung zum Begenerieren 
gebrauchter Schmieróle, insbesondere von Verbrennungskraftmaschinen. Die Ole werden. 
bei geeigneter Temp. einer wiederholten Behandlung in Zentrifugen in der Weise unter- 
worfen, daB zunachst das H 20  u. die festen Verunreinigungen abgeschieden u. die 
fliichtigen Bestandteile abdest. werden. Hierdurch wird die Viscositat der Ole wieder 
hergestellt, worauf man die weiteren Verunreinigungen mittels eines Blcichmittels 
ausscheidet u. durch Zentrifugieren oder Filtrieren entfernt. Die Wirkungsweise der 
Vorr. ist an Hand von Zeichnungen erliiutert. (F. P. 681 236 vom 3/9. 1929, ausg. 
12/5. 1930. Sehwed. Prior. 8 /9 .1928 .) R ic h t e r .

A. Eichengriin, Cliarlottenburg, Flammensichermachen von Holz. Man impragniert 
mit flammensichermachenden Salzen, z. B. den Salzen der Halogenwasserstoffsiiuren, 
der H3POt , JI„SOA, H3B 0 3 usw., insbesondere den N H r Salzen dieser Sauren u. zwar 
in niedrig siedenden organ. Lósungsmm. —  Z. B. trankt man Holz mit einer 80°/oig. 
alkoh. Lsg. von N H t Br bei 60°, laBt die uberschiissige Lsg. ab u. trocknet das Holz 
durch Erhitzen auf 80°, wobei der abdestillierende A. kondensiert u. wieder yerwertet 
wird. Das Holz ist sofort gebrauchsfertig. (E. P. 321070 vom 14/11. 1928, ausg. 
21/11. 1929. F. P. 669144 vom 4/2. 1929, ausg. 12/11. 1929.) S a r r e .

Soc. de Recherches et de Perfectionnements industriels, Puteaux, Frankrcich, 
Konsermeren von Holz. E in zur Holzkonservierung geeignetes Prod. wird durch Ver- 
mischen von Steinkohlenteer, Kohle, Holzól oder Petroleum, Brennól, Asphalt, Bitumen, 
Kreosot mit einem antisept. wirkenden Fiillstoff wie As- oder Sb-Sulfid erhalten. Das 
Metallsulfid kann in dem Ol durch Einw. von As20 3 u. S u. Erhitzen hergestellt werden, 
wobei katalyt. Zusatze wie Fe-Oxyd zugegen sein konnen. Ferner kann auch an Stelle 
der Sulfide As20 3 verwendet werden, wobei die M. auf 120° 2 Stdn. erhitzt wird. —  
Zur Konservierung wird das Holz zunachst mit einer wss. Lsg. eines Schwermetall- 
salzes impragniert, wie Fe-, Cu- oder Hg-Acetat, gegebenenfalls unter Zusatz von  
Phenol, Alkalisalzen der Naphthalinsulfonsaure, der Phthalimidsulfonsiiure, der Kiesel- 
fluorwasserstoffsiiure oder S 0 2, wobei auch As- oder N H 4-Sulfid zugegen sein konnen. 
Hierauf trankt man mit einer wie oben erhaltenen olhaltigen Konserrierfl. (E. PP. 
310804, 310805 vom 29/4. 1929, Auszug veróff. 26/6. 1929. Prior. 30/4. 1928.) A l t p .

Grubenholzimpragnierung Ges., Berlin, Holzimpragnierung. Man impragniert 
lufttrockcnes Holz zunachst mit wss. Lsgg. von Zn-, Hg- oder Cm-Salzen bei 70° nach 
dem Riipingverf. u. trankt es darauf voll mit wss. Lsgg. von Alk&lifluoriden, -arsenaten 
oder -arseniten bei 80°, sei es unter Druck, sei es durch Eintauchen. (E. P. 314 380. 
vom 18/6. 1929, Auszug veróff. 21/8. 1929. Prior. 26/6. 1928.) Sa r r e .

Standard Oil Development Co., iibert. von: H. G. M. Fischer, New Jersey, 
V. St. A ., Motortreibmittel. D ie Harzbldg. u. das Sauerwerden von Bzn., Oasolin oder 
Naphtha wird durch einen bis 5% betragenden Zusatz von a-substituierten polycycl. 
KW-stoffen verhindert. Man setzt z. B . 0,01— 1,0 g <x.-Naphthol, a-Naphthylamin 
oder Phenyl-a.-7iaplithylamin zu 1 1 Gasolin, gegebenenfalls nach Auflósung in Naplitha 
oder Bzl. Man kann forner noch Antiklopfmittel wie Melallearbonyle oder organ. 
Metallverbb. zusetzon. (E. P. 319 362 vom 19/9. 1929, ausg. 13/11. 1929. Prior. 21/9.
1928.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., ubert. von: H. G. M. Fischer, New'Jersey 
V. St. A., Motortreibmittel. Die Harzbldg. in Gasolin, Bzn. u. Naphtha wird durch 
Zusatz von 0,01— 5,0 g je 1 von Naphthalin, Anthracen, Plienanthren u. anderen mehr- 
kernigen KW-stoffen Yerhindert. (E. P. 319 363 vom 19/9. 1929, ausg. 13/11. 1929. 
Prior. 21/9. 1928.) D e r s i n .

Faccioni Guerrino, Vicenza, Motortreibmittel, bestehend aus 100 1 94— 9ó°/0ig. 
A., 5 1 Ricinusol, 5 1 ScW efelather, 2 1 Terpentinol u. 200 g Phenol. Das Ricinusól 
verleiht dem Brennstoff den Fettgeh. u. maCigt die schadliche Wrkg. des A. auf die 
Metalle, das Terpentinol u. der A. verbessern die Entflammbarkeit des Gemisches, 
das Phenol hingegen dient zur Denaturierung. Der so zusammengesetzte Motor- 
treibstoff soli in jeder Hinsicht dem Benzin ebenbiirtig sein. (Ung. P. 98105 vom  
12/9. 1928, ausg. 1/8. 1929.) G. K o n ig .

Jakobus Gerardus Aarts, Dongen, Holland, Brennstoff fiir  Brennkraftmaschinen. 
(D. R. P. 497617 K I. 46d vom 13/5. 1925, ausg. 9/5. 1930. Holi. Prior. 14/1. 1925. —  
C. 1926. I. 2868 [E. P. 246132].) D e r s i n .
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Benzol-Verband G. m. b. H ., iibert. von: W alter Ostwald, Bochum, Beseitigung 
der IcorrodiereTiden Eigenschaftm von Spiritus u. dgl. (Can. P. 268 556 vom 11/12. 1925, 
ausg. 22/2. 1927. —  C. 1929. II . 1115 [D. R . P. 447526].) M. F. Mu l l e r .

[russ.] Nikołaj Titowitsch Fefelow, VerŁokung yon Torf. Moskau u. Leningrad: Staats- 
yerlag 1930. (29 S.) 0.10 Rbl.

[russ.] Georgij Leontjewitsch Stadników, Chemie des Torfs. Leningrad: Staatsverlag 1930 
(•188 S.) 2.25 Rbl.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
R. O. Page und A. W. Page, Der Ein fiu  fi von T rypsin  auf die Eigensćhaften von 

Kolla/jen. (Ygl. C. 1928. I. 622.) Vf. behandelt 5 Tage gekalkte, mit N H 4C1 ent- 
kalkte Kernhautstiicke 24 Stdn.. bei 35° m it einer Lsg. von 0,2 g Trypsin im  Liter 
u. 0,1 Mol. Natriumphospliat bei pn — 8,0 u. stellt fest, daB alles Elastin u. die 1. 
Proteino entfernt wurden. In Tabellen wird die Saure- u. Alkalischwellung, die ahnliche 
Resultate liefert, gezeigt, die noch ansteigt, wenn der Ph auf 8,0 zuriickgebracht wird. 
D ie Enzymbehandlung yermindert die Schwellung, wenn weniger ais 1% Hautsubstanz 
entfernt wird, um 13°/0 u. is t ungefahr proportional der Enzymkonz. In einer weiteren 
Tabelle wird der EinfluB yon aktiyiertem u. durch 15 Min. langes Kochen inaktiviertem  
Trypsin auf Hautpulyer gezeigt. Weitere Verss. zeigen den EinfluB der Enzymbeize 
auf die Gerbung (Abb. im Original). Mit aktiviertem Trypsin behandelte Hautstueke 
haben hellere Farbę, glatte Narbe u. weichen Griff, im  Gegensatz zu den m it inakti- 
yiertem behandelten, die dunkler gefarbt sind, rauhe Narbe u. harten Griff zeigen. 
Eine chem. Veranderung war nicht feststellbar. An Hautpulver durchgefuhrte Verss. 
ergeben, daB 0,1 g u. mehr Trypsin im Liter die Gerbstoffaufnahme verringert. Aus 
den Verss. geht hervor, daB bei dem aus enthaarten u. gekalkten Hautstucken her- 
gestellten Kollagen Trypsin nicht nur eine lósendo Wrkg. ausiibt, sondern auch die 
Schwellung yerringert, die Farbę aufhellt, das Leder weicher macht u. die Gerbstoff
aufnahme yermindert. (Ind. engin. Chem. 22. 545-—47. Mai 1930.) Go e b e l .

Alex. Schaefer, Rauclircareni-eredlimg. I . u. II. Abhandlung iiber die Ver- 
arbeitung yon Fellen. D ie zur Pelzyeredlung verwendeten Felle sind in  einer Tabelle 
zusammengestellt. Es werden yersehiedene iibliche Verff. zur Rauchwaienyeredlung 
durch Bleichen, Blenden u. Farben beschrieben. (Chem.-Ztg. 54. 297—298. 315— 17. 
16/4. 1930. Koln.) J u n g .

M. C. Lamb, Die Erhaltung der Hdute und Felle. Vf. beschreibt eine Reihe Haut- 
schaden an Zahm- u. besonders Wildhauten, die das lebende Tier durch Pflanzenteile, 
wie Samen, Kletten, Stacheln, Dornen, Widerhaken u. Grannen erleidet, u. regt ihre 
Bekampfung an. Yiele wurden lange fiir Insektenschaden gehalten. (Journ. Int. 
Soc. Leather Trades Chemists 14. 207— 11. Mai 1930. London, The Leathersellers’ 
Techn. College.) G ie r t h .

M. Bergmann, Uber die Einwirkung von Neuiralsalzen auf gewachsene Haut. 
Vortragender beriehtet iiber Verss., die er gemeinsam m it F. Mecke iiber den EinfluB 
der Neutralsalze auf die rohe Haut ausfuhrte, u. die die Fortsetzung der Arbeit iiber 
die Einw. von Kochsalz auf Haut (C. 1929- I. 826) bilden. Es wurde imtersucht, ob 
die Durchlassigkeit bei Verwendung aąuimolekularer Neutralsalzlsgg. GesetzmaBig- 
keiten im Sinne der HOFMEiSTERschen Reihen erkennen la-JSt. Sowohl bei Verwendung 
yerschiedoner Kationen bei gleichem Anion (Cl'), ais auch bei Verwendung yersehiedener 
Anionen bei gleichem Kation (Na+) zeigte sich keine GesetzmaBigkeit, da sich mehrere 
kolloidchem. Einflusse iiberlagern. Es wurde noch untersucht, in welehem MaBe die 
Durchlassigkeit, insbesondere die sekundare Durchlassigkeit, davon abhangt, ob die 
Salzlsg. (ł/io'n- NaCl oder KC1) yon der Narben- oder Fleischseite eingedrungen ist. 
Es zeigte sich, daB selbst nach Entfernung der Narbensehicht noch bedeutende Unter- 
schiede auftreten, fiir die sich keine GesetzmaBigkeit aufstellen lieB. (Cuir techn. 23. 
179—82. 1/5. 1930. Yortrag auf der Taguńg der Int. Soc. Leather Trades’ Chemists, 
Sept. 1929, Prag.) G i e r t h .

W . Schindler und K. Klanfer, Kolloidchemische Untersudmngen einiger gerberei- 
chemischer Vorgange. I. Teil. Yff. studieren die Fiirbung yon Chromleder m it ver- 
schiedenen Farbstoffen u. werten die erhaltenen Ergebnisse in  kolloidchem. Darst. 
aus. Saure u. substantiye Farbstoffe farben Chromleder direkt, wobei Dispersitats- 
grad u. Affinitat des Farbstoffes ziun Chromleder zu beriicksiehtigen sind. Zur Unters.



1930. II. H ^ , .  L e d e r ; G e r b s t o f f e . 679

gelangen Orange II , Palentblau A , Indulin grunlich u. Diphenylbraun B B N . Die 
Konzz. werden colorimetr. bestimmt. Charakterist. fur die Aufnahmegescliwindig- 
keiten der Farbstoffe sind ihre Halbwertszeiten. Temp. -Erhohungen u. VergróBerung 
des Vol. der Farbstofflsgg. bzgl. der zu farbenden Ciiromledermenge stcigern die Auf- 
nahmegeschwindigkeiten merklich. Yff. wenden auf den Farbevorgang die Adsorptions- 
isotherme in  der'Form A /m  =  k -y l /re an, obgleich in den meisten Fallen von einem  
Adsorptionsgleichgewicht im ubliehen Sinne keine Rede ist. Es bedeuten A  die vom  
Leder aufgenommene Farbstoffmenge in  mg, m  die Menge des Leders in g u. y  die Konz 
des Farbstoffs in  der FI. nach. der Einw. in mg/l. K  u. n  sind Konstanten. Fiir die 
yerschiedenen Farbstoffkonzz. u. Einw.-Zeiten gelten verschiedene Werte fiir l/n . All- 
gemein treten nach relativ kurzer Einw.-Dauer die Unterschiede in der Aufnahme 
der yerschiedenen Farbstoffe am deutlichsten zutage. Bas. Farbstoffe farben Leder 
nur dann wasserecht, wenn dasselbe m it vegetabil. Gerbstoffen (Sumach) vorbehandelt 
wird. Vff. untersuchen Euchrysin 3 l tX , Coriphosphin BO conc., Bismarckbraun F E  extra 
u. Juchtenrot O. Bei kleinen Konzz. findet die Farbstoffaufnahme in  ahnlicher Weise 
wie bei sauren Farbstoffen statt. Bei hoheren Konzz. treten Siittigungserscheinungen 
infolge Sumachmangels auf. E in umfangreiches Tabellen- u. Kurvenmaterial wird 
gegeben. (Kolloidchem. Beih. 31. 101— 48. 15/5. 1930. Rannersdorf, Niederosterreich. 
Lab. d. Wiener Lederind. A.-G.) R o s e n t h a l .

W. Schindler, E . Flaschner und K. Klanfer, Kolloidchemische Untersuchungen 
einiger gerbereichcmischer Vorgdnge. II. Teil. (I. ygl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen 
weiterhin die Neutralisation u. Fettung von Chromleder u. das Pickeln der ungegerbten 
BlóBen. Bei der Neutralisation von Chromleder m it Lsgg. von NaHC03, NaOH u. 
N H , geht die Abnahme der Alkalitat in  den Lsgg. der Verminderung an gebundener 
H 2SO., in  den Chromlederschichten nicht parallel. In  allen Fallen gilt aber die auf 
Adsorptionsvorgange hinweisende Esponentenbeziehung A/m  =  kyV>1, obgleich die 
Neutralisation einen typ. chem. Vorgang darstellt. NaOH wirkt schon in  maiJigen 
Konzz. auf Chromleder entgerbend u. quellend. D ie Fettaufnahme yon Chromleder 
geschieht aus Lsgg. yon sulfurierten Olen bedeutend rascher u. yollkommener ais aus 
Seifenlsgg. Beim Yergleich der Halbwertszeiten beider Emulsionen tritt die Bedeutung 
von TeilckengroBe, Ai-beitstemp. u. Yerdunnung deutlich hervor. Die Wrkg.-Weise 
von sulfurierten Olen laBt sich zwanglos durch Konst.-Eigg. erkliiren. Im allgemeinen 
gilt die bekannte Adsorptionsgleichung, soweit nicht totale Adsorption (y =  0) oder 
Siittigungserscheinungen auftreten. D ie hóhere Affinitat der sulfurierten Ole zum 
Leder kommt grólitenteils in  den i-W erten der Esponcntenbeziehung zur Geltung. 
Beim Pickeln untersuchen Vff. das Verh. von H 2SO.j, HCl u. HCOOH in Ggw. yon NaCl, 
wobei nur die Veranderungen der Sauremengen in der R k.-F l. beriicksichtigt werden. 
In  Ggw. von H 2S 0 4 u. HCl stellt sich das Gleichgewicht rasch ein. Es gelten allgemein 
Exponentenbeziehungen mit ahnlichen KonstantengróBen. Im Gegensatz hierzu wird 
Ameisensaure aus der Pickellsg. bedeutend langsamer aufgenommen. Hier geniigen 
fiir den gesamten Konz.-Bereich nur 2 Esponentenbcziehungen. E in umfangreiches 
Tabellen- u. Kurvenmaterial wird gegeben. (Kolloidchem. Beih. 31. 149— 84. 15/5. 1930. 
Rannersdorf, Niederosterreich, Lab. d. Wiener Lederind. A.-G.) R o s e n t h a l .

Charles R. Rice, Die Lederfabrikation. VI. Chromgerbverfahren. VII. Einige Be- 
merkungen uber vegetabiluche Gerbsłoffe. (V. ygl. C. 1930. I. 1883.) D ie Gerbstoffe der 
Pyrogallolgruppe ergeben —  yon Valonea abgesehen —  ein offenes, loses Leder, u. 
infolge ihrer Aciditat einen Sehwellungsgrad, den die prakt. neutralen Pyrocatechin- 
gerbstoffe nicht erreichen. Bei letzteren ist daher ein Zusatz von Saure notwendig, 
wenn man sie fur sieh allein anwendet. Mit ihnen erzielt man wegen ihres Phlobaphen- 
geh. ein sehr yollcs Leder. —  Es folgt eine kurze Beschreibung der wichtigsten yege- 
tabil. Gerbstoffe. (Leather Manufacturer 41. 39— 40. 67— 68. Marz 1930.) Se l ig s b .

R. H. Marriott, Grundziige des Ascherverfahrens. In einem Aseher werden folgende 
Ziele verfolgt: 1. D ie Entfernung der Haare u. der Epidermis, 2. die Auflockerung der 
Faserbundel, 3. die Schwellung. Das zwisehen diesen yersehiedenartigen Wrkgg. be- 
stehende Gleichgewicht is t yon groCem EinfluB auf die Eigg. des erzeugten Leders. 
Namenthch der Kalkascher begiinstigt die Auflockerung der Faserbundel, die bei ihm  
der eigentlichen Schwellung vorangelit, wahrend NaOH eine zu plotzliche u. iiber- 
maBig starkę Schwellung herbeifiihrt. Die Ubertragung dieser Erkenntnisse auf die 
Anwendung yon faulen u. angescharften Aschern, sowie auf das Schwóden wird be- 
sprochen. Da die beim Schwellen eintretenden Richtungsverandenmgen im Haut- 
gewebe in  den spateren Operationen nur zum Teil riickgangig gemacht werden, laj3t
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sich nach Vf. das Ma 13 der Ascherwrkg. noch in der Faserstruktur des fertigen Leders 
nach weisen. (Leather World 22. 305—08. 10/4. 1930. British Leath. Manufacturers’ 
Research- Assoc.) Se l ig s b e r g e r .

Alan A. Claflin, Feuchtigkeit und Schuhleder. Dio Unterss. W i l s o n s iiber den 
EinfluB der Luftfeuchtigkeit auf den W.-Geh. von Leder werden besprochen. Vf. halt 
gewisse viscose Fil., z. B. Sulfitablauge, Glycerin u. Natriumlaetat, wegen ihrer Hygro- 
skopizitat fiir besonders geeignet, einen Ruekgang des W.-Geh. im Solilleder bei 
trockenem Wetter aufzulialten. Fiir Oberleder empfiehlt er versuchsweise einen Zusatz 
derselben hygroskop. Stoffe zu Finishen; im  Zusammenhang m it dem Feuchtigkeitsgeh. 
des resultierenden Leders muB auch die Neutralisation der Fettsiiuren im Licker m it 
Pottascho statt mit Soda oder N H 3 untersucht werden. (Leather Manufacturer 41. 
123— 24. Mai 1930.) S e l ig s b e r g e r .

W. J. Chater, Die Wirkung von Warnie auf feuchle, tegetabilisch gegerble Leder. V. 
(IV. vgl. C. 1930 . I. 1572.) Vf. stellt die Schrumpfungstemp.-Kurven fiir frisches 
u. fiir in 7io -n. HCl bzw. NaOH gelegencs Rindfleisch auf, um sie m it den friiher von 
ihm ermittelten Schrumpfungsdiagrammen fur entsprechend vorbohandelte Kalbshaut 
zu vergleiehen. Ferner wurde Brandsohlleder in Leitungs-W. u. in dest. W. geweicht 
u. von jeder Weiche 1 Stiick nach 2 Wochen u. 1 Stuck nach 5 Wochen zur Best. 
der Schrumpfungstemp.-Kurven venvendet. Die Schnunpfungstemp., die bei nicht 
geweichten Stiicken 70“ betrug, stieg nach 5-wóchigem Weichen in dest. W. auf 76°, 
in  Leitungs-W. auf 80°. Steigende Zusatze von Formaldehyd zu dest. W. erhóhen 
die Schrumpfungstemp. des darin geweichten Leders u. verringern den Umfang der 
Schrumpfung. Das gleiche Brandsohlleder wie oben wurde auch wahrend seiner 
Herst. bzgl. Schrumpfungstemp. untersucht. Diese betrug nach 2-tagiger Gerbung 66° 
u. beim halbfertig gegerbten Leder 75°, nach der Ausgerbung fiel sie jedoch auf 72°. 
Wurde dieses Leder 5 Tage m it dest. W. ausgewaschen, so stieg die Schrumpfungstemp. 
auf 77,5°, bei Behandlung mit 7io"n - HCl fiel sie auf 58°. (Journ. Int. Soc. Leather 
Trades Chemists 14. 28— 37. Jan. 1930. Northampton, Technical College.) Se l ig s b .

C. R. Rice, Das Trocknen von Leder. Vf. beschreibt einige Methoden zum Trocknen 
von Leder u. sehildert die Anordnung der dazu benutzten Vorr. (Dampfrohre, Venti- 
latoren) auf dom Trockenboden. (Leather Manufacturer 41. 95. April 1930.) G ie r t h .

W. Ackermann, tlber die Wirkung von Papayotin und Fapain auf Hautpidver. 
Vf. priift die Frage, ob Papain (P.), der cingedickte Saft des Melonenbaumes (Carica 
papaya), u. Papayotin (PY.), das aus P. angereicherte Ferment, sich an Stelle von 
Trypsin (Tr.) zum Beizen verwenden lassen. Zur Unters. der enzymat. Wrkg. auf 
Hautpulver (HP.) bedient sich Vf. der Versuchsanordnung von E. STIASNY u .  
W. A c k e r m a n n  zur Unters. der Tr.-Wrkg. auf Kollagen (C. 1923 . IV. 429). In langen 
Rohren wurden je 0,5 g HP. in  je 25 ccm Fl. von verschiedcnem pn mit 0,1 g PY. 
oder P. angesetzt u. wahrend der bis 4-tagigon Vers.-Dauer auf 37° gehalten. Nach 
gewissen Zeitraumen u. bei Vers.-Beendigung wurde die Quellhohe des sedimentierten 
HP. gemessen. Am  Schlusse wurde der End-pn-Wert u. durch eino Mikrokjeldahl- 
best. die Menge der in  Lsg. gegangenen Hautsubstanz festgestellt. Sowohl die Quell- 
hohen ais die gel. Substanz Zeigen, daB PY. u. P. im pH-Bereich yon etwa 3,0— 11,0 
ziemlich gleichmaBig proteolyt. wirken. In  Vio-n- HCl (pH etwa 1,15) u. in gesatt. 
Kalklsg. ( p h  =  12,3) waren sie wirkungslos. —  Weitere Verss. wurden m it dest. W. 
angesetzt (Anfangs-pH =  7,5) u. die PY.- u. P.-Menge variiert. Wicder wurde Quell- 
hóhe, End-pn u. gel. Substanz bestimmt u. auBerdem zur Priifung auf peptolyt. Wirk- 
samkeit m it Formol titriert. Entgegen vielen Angaben wirken PY. u. P. peptolyt. 
Ebenso wie bei Tr. nimmt diese Wrkg. m it steigender Fermentmenge nicht im  gleichen 
Verhaltnis zu. —  Bei allen Verss. zeigte sich, daB PY. u. P. bereits bei 37° wirksam 
sind, PY. immer etwas starker ais P. In 10-facher Konz. wirken sio fast ebenso stark 
wio Tr. D ie Best. der fermentatiyen Wirksamkeit nach Gr o s s -F u l d  lieBe eine viel 
geringere Wrkg. erwarten. Die Wrkg. eines Forments auf Casein oder ein anderes 
Substrat laBt keinen SchluB auf seine Wrkg. auf H aut zu.

AuBerdem wurden noeh prakt. Beizverss. mit ZiegenblóBe ausgefuhrt. D ie nach 
dem Aschern gewasehene H aut wurde zum Entkalken in  Jlilchsaure (auf 100 g BlóBe 
200 g W. u. 1% Milchsaure) von 37° gegeben u. nach 15 Min. 0,2— 1,0% PY. oder 
0,4—2,0%  P- zugesetzt. Beide Fermente erwiesen sich starker ais Oropon A. (Collegium
1930 . 74— 79. Febr. Darmstadt, Techn. Hochsch.) G i e r t h .

Henry Bartholovich, Rumanien, Herstellung non Bekleidungs- und Zierleder.
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Man beliandelt die Magen yon Wiederkauern, insbesondere den Blattermagen, sowie 
die inneren Seitenwande des Magens u. den Labmagen nach dem Auswaschen mit W. 
in einem Ascher aus CaO, N a2S u. Arsenik, um die Epidermis zu trennen; daim wird 
m it Sauren entkalkt u. mit Enzymen gebeizt, worauf die Magen in eine 2— 8° Be 
starkę Gerbbriilie eingehangt werden. Nach der Durcligerbung wird ausgewaschen, 
mit Anilinfarben gefarbt u. mit Tiirkisckrotól gefettet. An Stelle von vegetabil. Gerb- 
stoffen konnen die Magen auch mit Mineralsalzen (Al- u. Cr-Salzen) gegerbt werden. 
(F. P. 667 898 vom 22/1. 1929, ausg. 24/10. 1929. Ruman. Prior. 20/8. 1928.) Se i z .

filisee Charles Duhamel und Comp. Generale des Industries Textiles, Frank- 
reich, Herstellung eines Fett- und, Imprdgnierungsmittels. Wollfettsiiuren, -atlier oder 
-alkohole oder Verbb. dieser Fettsauren werden bei ca. 60° in Ggw. von W. u. einem 
Alkali- oder Erdalkalisalz emulgiert. Zur Erlióliung der Haltbarkeit dieser Emulsion 
werden geeignete Emulgatoren, wie Lecithin, Cholesterin u. gallensaure Salze zugesetzt. 
Man verwendet die so hergestellten Prodd. zum Fetten, Apprctieren u. Zurichten 
yon Leder. (F. P. 678 095 yom 25/10. 1928, ausg. 18/3. 1930.) Se iz .

Louis Loth, Saargebiet, Konservierunqsmittel fiir Leder und Kautschuk. Man be- 
liandelt Riemenleder mit einer Mischung aus 45 Tin. Medizinallebertran, 45 Tin. 
Ricinusól u. 10 Tin. Kammfett. Diese Mischung eignet sich auch zum Konservieren 
yon Gummibiindern z. B. an Motorradern oder Automobilen. (F. P. 661114 yom  
27/9. 1928, ausg. 22/7. 1929.) S e iz .

Paul Fouriscot et F ils, G. m. b. H., Frankreich, Herstellung von luasserdichtem 
Leder. Die m it einer Mischung von Myrobalanen- u. Quebrachoextrakt gegerbten
u. dann aufgetrockneten Haute werden in ein AppretierfaB gebracht, welches ca. 10 Min. 
auf 50° yorgewarmt wurde. Hierauf gibt man eine Mischung aus 10 kg reinem Moellon,
7 kg Talg, 7 kg Ricinusól, 10 kg Dorschtran, 3 kg Norweger Tran, 3 kg Harz auf 100 kg 
Haute. Diese Mischung wird auf 60° erwarmt. Nach 2-std. Bewegen werden die Haute 
48 Stdn. auf Haufen gesetzt u. dann in ublicher Weise zugerichtet. (F. P. 653519  
vom 27/4. 1928, ausg. 22/3. 1929.) Se i z .

XXIV. Photographie.
W alter Clark, Die Bildung des pliotographisclien Bildes. Vortrag. Kurze Zu- 

sammenfassung der Theorien von S iie p p a r d  u . T r iv e l l i . (Photographie Journ. 
70. 215— 16. Mai 1930.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli, Die (juantentheorie der K6ntgenstralilenexposition photographischer 
Emulsionen. (Ygl. SlLBERSTEIN u. T r iv e l l i , C. 1923. IV. 695.) Vortrag. Da 
jedes a-Teilchen, das ein Bromsilberkorn trifft, dieses cntwickelbar maeht, ist die 
Empfindlichkeit des K om s dureh seine Projektionsflachę a bestimmt, u. die Wahr- 
scheinlichkeit, daB ein Korn dureh Bestrahlung mit a-Strahlen cntwickelbar wird, 
ist, wenn mit n die Zahl der a-Teilchen bezeichnet wird, gegeben dureh den Ausdruck: ' 
P =  1 —  e -  « Eine gemeinsam m it L. Silberstein ausgefuhrte Unters. hat nun 
ergeben, daB dieselbe Gleichung auch fiir Róntgenstrahlen gilt. (Physical Rev. [2] 
35. 662. 15/3. 1930. Rochester, N . Y ., Eastman Kodak Res. Co.) L e s z y n s k i .

Fritz W eigert und Jitaro Shidei, Farbentuchtigkeit, eine neue Eigenschaft des 
latenten pltolographischen Bildes. Mittels der friiher angegebenen Versuchsanordnung 
(vgl. C. 1929. II. 700. 1382) konnte die Farbentuchtigkeit des latenten Bildes, d. h. 
seine Fahigkeit, auf yersehiedene eng begrenzte Spektralgebiete in qualitativ ver- 
schiedener Weise zu reagieren, dureh das charakterist. Verh. des induzierten Photo- 
dichroismus gezeigt werden. Verwendet wurden zu den Verss. Imperial-Gaslight- 
Plates. Ais Monochromator dienten Universalfilter nach CHRISTIANSEN in der An- 
ordnung von W e ig e r t  und St a u d e . D ie Kurventypen andern sich mit den Yer- 
suclisbedingungen. Langwelhge Erregungsfarben rufen nur negatiyen, kui-zwelligc nur 
positiven Dichroismus hervor. Kurven zeigen fiir geniigend kleine Stufen des Er- 
regimgslichtes allmahliche Ubergange ineinander. Farbunterschiede der Erregungsfarbe 
lassen sich mittels des induzierten Photodichroismus bis auf 10 m g e n a u  bestimmen. 
Die Verss. stiitzen die vom Vf. diskutierte „Mizellartheorie" des latenten Bildes, die 
wesentlich von der „Silberkeimtheorie" abweicht. (Naturwiss. 18. 532— 33. Mai 1930. 
Leipzig, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) S t a u d e .

Luppo-Cramer, Beeąuerel- und Herscheleffeki auf Jodsilber. M it N a N 0 2 im- 
pragnierte Jodsilbergelatineschichten zeigen bei physikal. Entw. (saurer Metol-Silber- 
yerstarker) einen BECQUEREL-Effekt (Yerstarkung des entwickelbaren Bildes dureh
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Sensibilisator lósen, in die Borfluoride uberfiihrt. —  2. dad. gek., daB man die Schichten 
zunachst mit konzentrierten u. danach m it verd. Lsgg der BHF-Sdure oder ihrer 
Salze behandelt —  Beispiel: Eine Gelatineschicht, welche Anilidoflavindulinchhrid 
enthalt u. m it Thiosinamin  sensibilisiert ist, wird nach Belichtung unter einer Vorlage
2 Min. in einer 12°/0ig. w. Lsg. von N aBF in  W. gebadet. Danach wird 3— 4-mal je  
15 Min. in einer l% ig. w. Lsg. von N aB F  nachbehandelt u. dann getrocknet. (D. R . P . 
497 946 KI. 57b vom 12/5. 1929, ausg. 15/5. 1930.) Gr o t ę .

Eastman Kodak Ćomp., Rochester, New York, ubert. von Paul C. Seel, 
Rochester, New York, Amerika, Antistatisclier Film  m it Halogensilberemuhion. Um  
den Film antistat., d. h. elektr. leitend zu machen, wird der Halogensilber-Gelatine - 
emulsion eine bestimmte Menge Athylenglylcol zugesetzt. Die besten Resultate wurden 
bei 5 Teilen Atkylenglykol auf 100 Teile Emulsion erzielt. (A. P. 1757482 vom 23/2.
1929, ausg. 6/5. 1930.) Gr o t ę .

Carl Roehrich, Berlin, Herstellung von fiir  den Kopierprozefl besonders geeigneten
Diapositiven und Negativen. Um beim Kopieren ein besonderes Farbfilter entbehrlich 
zu machen, werden die Bildstellen oder die bildfreien Stellen des zu kopierenden Materials 
m it einer inaktin. Farbę eingefśirbt. Zur Erzielung einer besonderen Wrkg. kónnen 
auch beide Stellen m it yerschiedenen Farben eingefarbt werden. (Schwz. P. 137765  
Yom 18/3. 1929, ausg. 1/4. 1930. D. Prior. 22/3. 1928.) Gr o t ę .

Marconi’s W ireless Telegraph Co., Ltd., London (Erfinder: Richard Stuart 
Bicknell und Richard Howland Ranger, New Jersey, Amerika), Hitzeempfindliclies 
Papier fiir  Bildtelegrapkie. Das Papier ist m it Gelatine uberzogen, die Metallverbb., 
Oxydationsmittel u. S-Verbb. enthalt. Ein geeigneter Uberzug besteht z. B . aus: 5 g 
N i(N 0 3)2 ■ 6 H 20 , 3 g  N a2S20 3-5 H 20 , 3 ,6g  N aN 02, 5 ccm l° /0ig. Gelatinelsg. u. 100 ccm 
W. Auf einem solchen Papier werden die elektr. StromstoBe infolge der durch Einw. 
der Warmc hervorgerufenen chem. Umsetzung farbig aufgezeichnet. Das Papier ist 
lichtbestandig. (Aust. P. 21504/1929 Yom 30/7. 1929, ausg. 4/2. 1930. A. Prior. 
30/8. 1928. Zus. zu Aust. P. 10984/1927.) Gr o t ę .

E. Merck, Darmstadt, M ittel fiir  Fenibildubertragung. Um bei durch Radio 
ubertragenen Bildern sclmrfere Kontraste zu erzielcn, wird das Empfangerpapier 
mit den Estern jodierter hochmolekularer Fettsauren zusammen mit einwertigen, 
niedermolekularen Alkoholen prapariert. (F. P. 681095 vom 2/9. 1929, ausg. 9/5.
1930. D . Prior. 13/5. 1928.) Gr o t ę .

Max B. Du Pont Vitacolor Corp., Los Angeles, Farbenphotographisches Ver-
fahren. Bei der Belichtung der einzelnen Teilflachen werden Farbfilter verwendet, 
von denen jedes teils komplementare, teils nicht komplementare Farben enthalt. So 
enthalt z. B. die eine Filterflache die Farbfelder orangerot, violett, orangerot u. die 
andere Flachę die Felder blau, violett, blau. D ie Filterflachen kónnen beispielsweise 
ais Sektorflachen auf einer drehbaren Scheibe angeordnet sein. (F. P. 669 912 vom  
20/2. 1929, ausg. 22/11. 1929. Aust. P. 18703/1929 vom 4/3. 1929, ausg. 1/10.
1929.) Gr o t ę . 

Friedrich Lierg, Deutschland, Herstellung von Lichtbildern, insbesondere Kino-
filmen, in natiirlichen Farben, wobei zwei oder mehrere verschieden farbempfindliche 
Halogensilberemulsionsschichten untrennbar iibereinander liegen. Den Schichten sind 
verschiedene chem. wirkcnde Stoffe (z. B. MnC03, CuC03) zugesetzt, die die Umsetzung 
des entwickelten Ag-Bildes der betreffcnden Schicht iu ein dem Stoffe entsprechendes 
Rk.-Prod. ennóglichenj bzw. in. der betreffendcn Schicht Yerhindern, so daB in den 
einzelnen Schichten verschiedene Rk.-Prodd. (z. B. Fe3[Fe(CN),j]2, Cu,Fe(CN)6, 
Mn2Fe(CN)0) erzielt werden, die entweder unmittelbar Fai-bbilder sind (z. B. Berliner 
Blaubiid) oder in solche umgewandelt werden kónnen (z. B. Rhodaminkupfer-Beizen- 
bild). Zwischen den einzelnen Emulsionen kónnen auch Zwischenschichten angeordnet 
sein, die durch bestimmte Zusatze (z. B . BaC03, Carminrot) das Durchuirken bestimmter 
physikal. oder chem. Stoffe verhindern. (F. P. 679 625 vom 31/7. 1929, ausg. 15/4.
1930. Oe. Priorr. 2/8. u. 17/9. 1928.) Gr o t ę .

John Owden 0 ’Brien, Manchester, England, iibert. yon: John Edward
Thornton, London, Positiver Mehrfarbenlcinofilm. Der Film besteht aus vier uber- 
einanderliegenden diinnen Schichten, dereń jedo ein Teilfarbenbild enthalt u. die 
durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind, wahrend die beiden AuBenflachen 
des Films m it einem Schutziiberzug aus Celluloselack versehen sind. Der Film wird 
so hergestellt, daB vier Gelatinestreifen, die nur 1/ i  der n. Dicke haben, nebeneinander 
auf einen vorlaufigen Trager aus Papier aufgebracht w'erden, von dem sie nach dem
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R otbeliohtung); bei chem . E ntw . (alkal. Am idol) tra t unter son st g leichen Yers.- 
B edingungcn kein  oder nur ein  auBerst schw acher BECQUEREL-Effekt auf. W urde  
a n sta tt des N itr its das ais Jodakzeptor stiirker wirkende B isu lfit oder auch neutrales 
Su lfit benutzt, so ergab sich  auch bei chem . E n tw . e in  BECQTTEREL-Effekt. Boi V erss. 
m it reinen Jodsilbcrgelatineschichten ohne Jodakzeptoren ergab sich das iiberrasehende 
R esu lta t, daB bei physikal. E n tw . ste ts  ein  BECQUEREL-Effekt, bei chem . E ntw . 
dagegen ein HERSCHEL-Effekt festzu stellen  war. Fiir diese E rscheinungen diirfte  
eine topograph. D eutu ng notw endig sein, es is t  anzunehm en, daB der B e c q u e r e l -  
E ffekt sich  noch m ehr a n  der auBersten K om oberflache lokaliśiert absp ielt ais der 
HERSCHEL-Effekt. A naloge B eobachtungen stam m en bereits v o n  B e c q u e r e l ,  
der bei den  DAGUERRE-Platten einen  EinfluB der Jodsilberschichtdicke festste llte . 
I n  Bezichung zu den  m itgete ilten  Verss. steh t die B eobachtung, daB die Indifferenz  
des A g J  gegen eine verlangerte B elichtung gleiehbleibender In ten sita t (C. 1 9 3 0 .1. 158) 
nur bei chem . E n tw . zu  beobaehten ist. —  E ine  Quellung der yorbeliehteten  P la tte  
in  W . u n terstiitzt den  HERSCHEL-Effekt bei chem . E ntw . n ich t —  w ie das bei Brom - 
silber der F a li is t  (0 . 1930. I .  3514) —  sondern hebt ihn auf. (Photogr. In du strie  
28. 653— 54. 11/6. 1930. Schw einfurt.) L e s z y n s k i .

A. Reychler, Versuche in  vitro uber die photochemischen Eigenschaften des Silber- 
bromids in  Gegenwart von Gelatine oder Gummi arabicum. (Vgl. C. 1929. II. 2137.) 
Vcrss. uber die Einw. von Entwicklerlsg. auf Silberbromid vor u. nach Belichtung 
in  Ggw. u. Abwesenheit von Gelatine oder Gummi arabicum u. iiber die desensibili- 
sierende Wrkg. des HgCl2. Zur Deutung der Ergebnisse wird eine mechan. Wrkg. 
des Lichtes angenommen. (Buli. Soc. chim. Belg. 39. 125—31. Marz 1930.) L e s z .

Hermann Wandrowsky, Keimfreimachen und Beinigen der Emulsionsgelatine. 
Zur Verhinderung von Pilzwucherungen in  der Emulsionsgelatine empfiehlt Vf. die 
Behandlung der trockenen Gelatine m it A. vor dem Einweichen. Dio Empfindlich- 
keit von m it derartig behandelter Gelatine hergestellten Bromsilberemulsionen kann 
auch ohne Schleierbldg. viel bober gesteigert werden ais ohne diese Behandlung. 
(Photogr. Industrie 28. 603. 28/5. 1930.) L e s z y n s k i .

Hermann Wandrowsky, Die Beseitigung von EmulsionsscMeiem. (Vgl. vorst. 
Ref.) Zur Beseitigung von Emulsionsschleiern empfiehlt Vf. die Verwendung von  
Bromwasser nach Zusatz von A . zur Emulsion. Eine Herabsetzung der Empfindlich- 
keit oder eine Veranderung der Gradation is t —  auch bei erheblieliem UberschuB 
von Bromwasser —  nicht festzustellen. Auf ein Liter guBfertige Emulsion kommen 
etwa 5 ccm gesatt. Bromwasser, das m it 9 Teilen dest. W. verdiinnt ist. (Photogr. 
Industrie 28. 679— 80. 18/6.1930.) L e s z y n s k i .

F elix Formstecher, Die gełeilte Entwicklung im Aufsichtsbild. Yerss. iiber die 
„geteilte E ntw .“ fiir Papierbilder. Unter „geteilter Entw .“ versteht man die ge- 
trennte Anwendung der einzelnen Bestandteile der Entwicklerlsg., wobei in  der Regel 
die beliclitete Kopie zuerst in ein Gemisch von Entwicklersubstanz u. Sulfit, nachher 
in  das Alkali gebracht wird. E in hóheres y  ais bei n. Entw. ist nicht erzielbar, aueh 
keine hóhere maximale D ., wohl aber ein gróBerer Kopierumfang unter Verlangerung 
des Unterexpositionsabschnittes. E s wird eine histor. Literaturzusammenstellung 
gegeben u. es werden die Griinde dafur diskutiert, daB sich das Verf. bisher nicht 
einbiirgern konnte. (Photogr. Industrie 28. 551— 52. 14/5. 1930. Dresden, Wiss. 
Lab. d . Mimosa A.-G.) L e s z y n s k i .

K. v. Specht, Die Entwicklung des Sirius-FarbenfilmverfaJirens. Vortrag. (Kino- 
technik 12. 276—78. 20/5.1930. Berlin.) L e s z y n s k i .

Frisius, Die Empfindlichkeits- und Gtadationsbezeichnung bei Entwicklungspapieren. 
Es wdrd • die Notwendigkeit der Empfindlickkeits- u. Gradationsbezeichnung fiir 
Entwicklungspapiere betont. (Photogr. Industrie 28. 654— 55. 11/6. 1930.) L e s z .

A. V. Lagorio, Eine neue Farbentafel. Beschreibung einer Farbentafel, die neben 
der Farbskala eine Grauskala enthalt u. dadurch die Móglichkeit gibt, im photograph. 
Bild fiir jede Farbę den photograph. Grauwert zu ermitteln u. so die Farbenempfindlich- 
keitskurve der untersuchten Emulsion zu erhalten. (Photogr. Industrie 28. 629— 30. 
4/6 .1930.) ______  L e s z y n s k i .

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bruno Wendt,
Dessau, und Hans Bincer, Dessau-Ziebigk), Fixieren von Ausbleich-schichten. welche 
basische Farbstoffe enthałien, 1. dad. gek., daB man diese Farbstoffe m it Hilfe von Lsgg. 
der BHF-Saure oder ihrer Salze in Losungsmm., welche den in der Scliicht enthaltenen
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Aufkopieren der Teilbilder abgezogen u. dann auf dem endgultigen Film befestigt 
werden. (A. P. 1758184  vom 2/11. 1926, ausg. 13/5. 1930. E. Prior. 5/12. 1925.) Gro .

Richard Gschópi, Wien, Herstellung eines Films in  naturlichen Farben nach A rt 
des bekannten Verfahrens zur Herstellung substraktiver Zweifarbenfilme, 1. dad. gek., 
da8 bei der Horst, desselben ein oder mehrere Teilfarbenausziige, welche durcli Ver- 
wendung von blaudurchlassigen Rot- u. Griinfiltern erhalten werden, meist in Verb. 
mit ein oder melireren Teilfarbenausziigen, welche durch Verwendung von n. Rot- 
bzw. Griinfiltern erhalten werden, zur Anwendung gelangen. —  2. dad. gek., da(3 zwecks 
Erreichung einer kiirzeren Expositionszeit in bekannter Weise fiir R ot u. Griin spezial- 
sensibilisierte Emulsionen verwendet werden, so daB statt des n. Rot- bzw. Griinfilters 
ein Gelbfilter, jedoch fiir die abweichenden Rot- u. Griinfarbausziigc bloB ein schwach 
griinblaues bzw. schwach blaurotes Filter angewendet wird. —  3. dad. gek., daB ais 
fiir die Blaustrahlen durchlassiges Rotfilter ein solches mit Sdurerhodamin u. Saure- 
uiolett u. ais entsprechendes Griinfilter ein solches mit Sduregrun u. Patentblau gefiirbtes 
gewahlt wird. —  5. dad. gek., daB zur Erreichung einer vollkommenen Wiedcrgabe 
aller Spektralfarben bei der Entfiirbung des Positivfilms eine Doppelfiirbung ver- 
wendet wird, darin bestehend, daB der erstmalig gefiirbte Film in ein Atzbad (z. B. aus 
KM n04 bzw. K 2Cr20 7 u. H 2S 0 4) gebraeht wird, welches, ohne die Beizengrundlagen 
anzugreifen, den Farbstoff abzuatzcn imstande ist, u. zwar vorwiegend in den Halb- 
tónen, so daB diese aus geatzten Stellen, durch neuerliche Einfarbung mit einem anderen 
Farbstoff, in  der gewiinschten Farbę eingefarbt werden kónnen. —  8. dad. gek., daB 
man von Haus aus nicht Beizenfiirbungen verwendet, sondern die Einfarbung nach 
Art des bekannten Aufsaugeverf. (z. B. Pinatypie) durehfiihrt, worauf man den Farb
stoff aus den Halbtónen auslaugt, wobei in den dichten Stellen noch Farbstoff zuriick- 
bleibt, so daB bei Einfarben mit einem anderen Farbstoff in den Halbtónen der reine 
neue Farbstoff, wahrend in den dichten Stellen die Mischfarbe des urspriinglichen 
mit dem neuen Farbstoff erscheint. (D. R. P. 490 264 EU. 57b vom 14/6. 1927, ausg. 
29/1. 1930. Oe.Priorr. 15/1. u. 3/5. 1927. F. P. 637 423 vom 2/6. 1927, ausg. 30/4.
1928. E. P. 283 560 vom 20/7. 1927, ausg. 22/10. 1928.) Gr o t ę .

Societe Kodak-Patlie, Frankreich (Seine), Linsenrasterfilm fu r die Farbenplioto- 
graphie. (F. P. 675 805 vom 27/5. 1929, ausg. 14/2. 1930. A. Prior. 4/6. 1928. —
C. 1 9 3 0 .1. 932 [E. P. 312 992].) Gr o t ę .

Bela Caspar, Berlin (Erfinder: Viktor von Gerdanovits, Temesvar (Rumanien), 
Herstellung von Rostem, inśbesonderc Mehrfarbenrastern, 1. dad. gek., daB Fiiden (Korn- 
raster) bzw. Bander (Linienraster) in melireren Scliichten iibereinanderliegend auf- 
gespult werden u. der nach dem Abwickeln des Spulenmantels entstehende Błock 
einem vorzugsweise mehrmaligen Ausdehnungsvorgang unterworfen wird, worauf 
dann senkreclit zur Langsrichtung der Fiiden eine Aufteilung des Blocks in einzelne 
Schiehten erfolgt, die, um 90° zueinander gekippt, mit ihren Teilungsfliichen in Ebenen 
liegend, gegeneinandergepreBt werden, um einen Błock zu bilden, in welchem die Fiiden, 
bzw. Bander in Riclitung der zu erzeugenden Kórnung oder Linie stehen u. dann senk- 
recht zur Riehtung der Fiiden oder Bander Abtrennung diinner Scliichten durch einen 
SehneideYorgang o. dgl. erfolgt u. diese auf den Rastertriiger (Platte oder Film) auf- 
gebrachte Scliicht einer solchen Naehbchandlung unterworfen wird, daB die Faden- 
bzw. Biinderabschnitte auf dem Rasterfaager die Kórnung bzw. Linien bilden. —
2. dad. gek., daB die zur Yerwendung kommenden Faden aus einem das Rasterkorn 
bildenden Kern u. einem ais Fiillmittel dienenden Mantel bestehen. —  3. dad. gek., 
daB die zur Verwendung kommenden Fiiden bzw. Bander aus Harzen, Wachsen, Ge- 
mischen dieser Stoffe oder ahnlichen Stoffen bestehen. —  11. dad. gek., daB ais raster- 
bildender Stoff ein Materiał lioheren spez. Gew. verwendet wird wie jenes der Fiillm. —  
13. dad. gek., daB Kern u. Mantel des Fadens gleichzeitig im piast. Zustande aus einem  
Diisenaggregat gespritz werden. (D. R. P. 493761 Kl. 57b vom 3/2. 1929, ausg. 
16/5. 1930.) Gr o t ę .

T. T. Baker, Middlesex, England, und Colour Photographs Ltd., London, 
Drcipacks fu r  die Dreifarbenphotographie. Die yorderen Schichten werden transparenter
u. diinner ais die hintere Schicht gehalten, indem fiir sie die feinkornigen Lippmann- 
emulsionen verwendet werden. Die Empfindliclikeiten der drei Schiehten verhalten 
sich wie 5 : 12 :  10. D ie Belichtungszeit soli liierdureh bedeutend abgekiirzt werden. 
(E. P. 324 394 vom 25/10. 1928, ausg. 20/2. 1930.) Gr o t ę .
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