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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
J. Wallot, l)ber Klarhe.it des Ausdruckes in techniscli-wissenschaftlichen Arbeiten. 

Im AnschluB an den Aufsatz von S c iia ck  (0. 1931. I. 885) werden MaBnahmen gegen 
dio Unklarlieit in techn.-wissenschaftlichen Ausdriickcn besproohen, u. oa wird auf 
den Satz 14 des „Ausschusses fur Einheiten u. FormelgroBon" liingewieseii. (Ztschr. 
teehn. Pliysik 12. 559—60. 1931. Berlin-Siemensstadt.) S k a l ik s .

WilhelmBiltz und Friedrich Weibke, Beitrage zur sysłematischtn VeriuandtscJiafts- 
lehre. 56. Ober die Vencandtschaft von Rhenium zu Schwefel. II. Mitt. RhcMunihcpta ■ 
sulfid. (55. vgl. C. 1932. I. 1329; I. vgl. C. 1932. I. 777.) A. Re2S7 ist durch Synthese 
nicht herstellbar, tritt auch beim therm. Abbau nicht ais selbstandige Pliase auf. 
Trotzdem ist Re2S7 eine ehem. Verb. konstanter Zus., denn 1. der Nd. bat stets diese 
Zus.; 2. aus dem Nd. liiBt sieli mit Na2S 03-Lsg. kein S I6sen; es kann sieli also nicht 
um ein Gemiseh von ReS2 +  S handeln; 3. boi fraktionierter Fallung bloibt dio Zus. 
der einzelnen Fallungsfraktionen konstant. B. Erhitzungskurven zeigtcn, daB die 
Bk. Re2S7 =  2 R.3S2 +  3 S exotherm ist; dio Rk. beginnt sehon unterhalb 300°, ist 
aber erst oberhalb 500° yollstandig. C. Re2S7 ist ein schwarzcs Pulver, das sieli leicht 
an der Luft oxydiert; naeli 60-std. Tempern bei 160—170° zeigto sich ein von dom das 
RcS. deutlieh verseliiedenes, wenn auch schwaches RSntgenbild. ^25/ i ” =' 4,866 ±  0,006; 
31V =  122. Am ScliluB wird das Re2S7 im Zusammenbang mit der Regel der Valenz- 
isobaren besproohen (vgl. W. B il t z , Nachr. Ges. Wiss., Gottingen, Mathem.-pliys. KI. 
31/10.1908); es kann ais therm. instabile Verb. nur auf einem Umwege gewonnen werden. 
-i— Die Instabilitat des R e2S 7 entspricht der des Mn20 7. — Das Verh. des Re2S, gleicht 
ganz dem von B e r z e l iu s  beschriobenon Verh. des Osmiumsulfids. In ciner An- 
merkung weisen Vff. gegeniibor B r is c o e , R o b in s o n  u. S t o d d a r t  (C. 1932. I. 511), 
darauf hin, daB dio Fallung des Re ais Sulfid bei Beachtung der vorgeschrieben'en 
Bedingungen (vgl. C. 1931. II. 1605) quantitativ ist. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 203. 
3—8. 30/12. 1931. Hannover, Teehn. Hoehsch. u. Gottingen, Univ.) Klemm.

Kurt Fischbeck, Uber die unabliangige Beweglichkeit von Ionen und Alomcn in 
fe&ten Stoffen. Es wird eine Vers.-Reihe bcschrieben, aus der dio gleiehzcitige u. in 
erster Annaherung unabhiingige Wandorung von Ionon u. Atomen in Cu,,S u. AgzS 
hervorgeht. Cu u. Ag laufen in polysulfidfreier Na2S-Lsg. nioht an. Erst wenn dio 
Metalle anod. polarisiert werden, bilden sieh tief gefarbte Anlaufschiohten. Unter- 
bricht man den Strom, so bort die Einw. alsbald auf. In polysulfidhaltigen Lsgg. dagegen 
wandert der ungeladene S ohne anliegendes elektr. Feld lediglich unter der Wrkg. soines 
Konz.-Gofalles durch die Sulfidschichten hindurch. E s wurde daher fcstgcstellt, ob 
sich dio Vorgange bei anod. Polarisation u. beim Anlaufen in Polysulfid iiberlagern. 
Zu diesem Zwecke wurde der zeitliche Vorlauf der eloktrochem. Bldg. der Sulfido an 
Hand des FARADAYschen Gesetzes gepruft, um festzustellen, ob die Sulfidbldg. dem 
Stromaquivalent entspricht. Tatsachlich konnte dieso GesotzmaBigkeit festgestellt 
werden, so daB es moglieh war, die zu jeder Farbę gehorigen Schichtdicken mit Hilfe 
der NEWTONsehen Farbenskala der Luftschichten zu ermitteln. An Hand dieser Be- 
ziehung zwischen Farbę u. Schichtdicke konnte der zeitliche Verlauf der Sulfidbldg. 
in Polysulfidlsg. ohne gleichzeitigen Stromdurchgang ermittelt werden, Jiierbei ergah 
sich die Giiltigkeit des FiCKsehen Gesetzes. Zum ScliluB konnte festgestellt werden, 
daB beide Vorgango sich ohne Storung iiberlagern, wofur eine entspreehendo Gleichung 
aufgestellt wurdo. {Ztsohr. anorgan. allg. Chem. 201. 177—87. 10/11. 1931. Tiibingen, 
tJniy., Chem. Lab.) K l e v e r .

Wilhelm Jander und Ema Hoffmann, Reaklionen imfeslen Zustande bei hóhercn 
Temperaturen. IX. Mitt. Die Reaklionsgeschwindigke.it in Abhangigkeit von der Her- 
steUungsart der Ausgangskomponenten, von Beimengungcn und vom Mischungsuerhaltnis. 
(VIII. vgl. C. 1931. II. 3569.) Dureh Best. des Temp.-Koeff. wurde die Anderung der
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Rk.-Geschwindigkeit von Umsetzungen zwischen BaG03 u. S i03, sowie zwischen CaC03 
u. MoOa im festen Zustando durch verschiedene Herst.-Art der Ausgangssubstanzen, 
durch Beimengungen u. in Abhangigkeit vom Mischungsverhąltnis untersuclit. Es 
zeigte sich, daB eine Andcrung der Herst.-Bedingungen keine Andcrung der Ablose
arbeit hervorruft. Dagegen werden diejenigen Stellen, an dencn die Diffusion bessor 
vonstatten geht, yermehrt oder vermindert. Die Unters. des Einflusses der Bei
mengungen ergab, daB im System BaC03 -f  S i02 die Ablosearbeit durch T i02 prakt. 
kaum, durch CaF2 ganz wenig verandcrt wird. Im System CaC03 +  Mo03 sind dio 
Anderungen nach Zugabe von W 03 oder NaCl auBerhalb der Fehlergrenze. Der C-Wert 
wird dagegen wesentlich mehr beeinfluBt. Bei verschiedenem Mischungsverhaltnis 
bleibt die Ablosearbeit konstant, wenn bei der Umsetzung sieh nur eine Verb. bildet. 
Dagegen kann sie einen Gang aufweisen, wenn mehrere Verbb. entstchen. Alle dieso 
Erscheinungen stehen in guter Obereinstimmung mit den theoret. Vorstellungen. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 135—53. 15/12. 1931. Wiirzburg, Univ., Clicm. 
Inst.) K l e y e r .

J. Arvid Hedvell imd F. Uander, Die Reaktionsfahigkeit der Metallegierungen und 
ihre Abhangigkeit von Schnelzerscheinungen oder Umwandlungen im festen Zustande.
I. Chemische Umsetzungen zwischen Kupfer-Zinnlegierungen und Kalk oder Qua.rz in
Sauerstoff. (Vgl. C. 1931. II. 2828.) Vff. untersuchen, ansehliefiend an ihre Verss. 
iiber die Rkk. zwischen festen Cbcyden (CaO, BaO . . .) u. Sulfiden, Phosphiden, Carbideu 
u. Siliciden bei Anwesenheit von O oder Luft, ob aucli Legierungen, dereń eine Kompo
nentę saure Osyde geben kann (A1-, Sb-, Sn-, W- . . .  lialtige Legierungen) nach dem 
gleiehen Schema wie die fruher untersuchten Stoffe reagieren. Es ist also auch zu ent- 
scheiden, ob der Bindungszustend der Sletalle in den Legierungen eino ahnlicho Bk.- 
Fahigkeit wie die der S-, P-, C- u. Si-Atome in den fruher untersuchten Verbb. gc- 
stattet. Vff. untersuchen zunachst dio Rkk. von Gemisehen aus CaO +  CuSn u..
CaO +  Cu.Sn beim Erhitzen in 0 2 nach dem Schema:

CaO +  CuSn +  1,5 0 2 =  CaSn03 +  CuO.
Erliitzungsverss. des CuSn allcin in O-Atmosphiiro zeigen zunachst, daB die Oxy-

dation zwischen 400 u. 450° stark gesteigert wird, was wahrscheinlich mit dem Ober- 
gang der CuSn-Phase in die Cu3Sn-Phaso (420°) im Zusammenhang steht. Aus den 
Verss. mit beigcmengtem CaO ist zu entnehmen, daB der Kalk bei tiefer Temp. das 
CuSn vor Oxydation schutzt, daB aber doeh eine, wenn auch schwachc Rk. unter Bldg. 
von CaSn03 schon unter 400°, also bevor das Praparat schmilzt, oinsetzt. Dor weitero 
Verlauf der Oxydationstemp.-Kurve zeigt, daB es fiir dio Umsetzung nach obiger Glei- 
chung gleichgiiltig ist, ob das saurebildende Motali (Sn) ais Verb. oder ais festo oder fl. 
Lsg. vorliegt. — Bei Oxydationsverss. mit Cu3Sn wird eine starko Verzogerung der Oxy- 
dation gegenuber dom CuSn festgestellt, der OberschuB an Cu-Atomcn iibt offenbar 
eine Sehutzwrkg. aus. Bei Zusatz von CaO zu dem Cu3Sn wird in der gleiehen Weise 
wie bei der Sn-reicheren Verb. die Oxydation bei tiefer Temp. stark zuriickgedrangt. 
Erst bei 600° beginnt die Oxydation, steigt aber dann wesentlich rascher an, ais dics 
bei dem reinen Cu3Sn der Fali ist. — In don CaO-CuSn- bzw. -Cu3Sn-Gemischen geht 
die CaSn03-Bldg. schon bei tieferer Temp. vor sich ais in Gomischen von CaO u. Sn02. 
In Analogie zu den fruher behandelten Sulfiden ergibt sich also die Móglichkeit, dio 
Rk.-Fahigkeit eines Stoffes auch im festen Zustand, durch Legieren oder Verb.-Bldg. 
mit gceignoten Stoffen zu Tcrmohren. Es wird ferner kurz auf die Ersclieinung ein- 
gegangen, daB feste Stoffe wahrend einor Krystallumwandlung oder wahrend des Zer- 
falls ihres Gitters ganz besonders reaktionsfahig sind. Die Rk. zwischen CuSn bzw. 
Cu3Sn u. SiOa wird kurz besprochen; hier wird offenbar auch dio Rk.-Geschwindigkeit 
bei dem Auftreten von festen Stoffen im statu nascendi erhóht. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 203. 373—89. 26/1. 1932. Góteborg, Chalmers Tcchn. Inst.) J u z a .

A. VOn Antropoff, Ober die Bildung von Calciumnitrid aus den Element en. JBe- 
merkungen zur Arbeit von H. H. Franek und C. Bodea. An obengenannto Arbcit (C. 1931-
II. 525) schlieBt sich eine Kontroverse zwischen A. VON ANTROPOFF einerseits u.
H. H. F r a n c k  u. C. B o d e a  andererseits an. A n t r o p o f f  bleibt bei seiner Auffassung, 
daB 1. die Primarrk. der Einw. von N2 auf Ca unter Bldg. von Ca3N2 katalyt. unbeein- 
fluBbar sei; 2. dio Hemmung der Rk. durch die Undurchlassigkeit der Nitridschicht 
zustandekommt; 3. die Aktiyierung der Rk. auf dem Ubergang dieser Deekschicht 
in den porosen, wahrscheinlich krystallinen Zustand beruht u. 4. dieser Obergang durch 
vorgebildetes poróses Nitrid oder durch Alkali-, speziell Na-Metall-Einschliisse mikro
skop. GroBe beschleunigt werden kann. Franek u. Bodea betonen demgegeniiber
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nochmals, daB die Aktivierung der Nitridbldg. durcli Gitterumwandlungen des Ca- 
Metalls erzeugt wird, u. zwar im unteren Temp.-Optimum von 440—450° durch t)ber- 
gang des Ca aus der a- in dio /J-Modifikation u. beim oberen Optimum von 800—900° 
durch den SchmeIzvorgang des Metalls. (Angew. Chem. 45. 49—52. 9/1. 1932.) H e im .

M. L. Smith und B. Topley, Eine ezperimentełle Unlersuchung der Dissozialions- 
geschwindigkeil von Salzhydralen. Die Reaktion CuSOlt 5 I I f i  =  CuSOit II20  +  4 H20. 
Die Entwasserungsgeschwindigkeit von CuS04, 5 H 20  wird bei Tempp. zwischcn 0 u. 
43° in einer Apparatur untersucht, die die friiher gefundenen Fehlerquellen (ygl. T o p l e y  
u. H u m e , C. 1928. II. 1738), insbesondere den Impedanzeffekt, auszusehlieBen ge- 
stattet, u. den EinfluB kleiner Mengen W.-Dampf zu untersuehen ermoglicht. Die 
Empfindlichkeit gegen geringe Mengen W.-Dampf waclist stark mit steigender Temp.
— Die absol. Entwasserungsgeschwindigkeit wird in guter T)bcreinstimmung mit der 
von G a r n e r  u . T a n n e r  (C. 1930. I. 3539) bestimmten gefunden. Dio Aktiyierungs- 
energie wird zu 18 250 cal/g W. bestimmt. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 134. 
224—45. 3/11. 1931.) L o r e n z .

Panchanan Neogi und Binayendranath Sen, Induktionsperiode chemischer 
Rcakliontn. II. Einuiirkung von unłerphosphoriger Sdure auf Nałriumjodał. (I. ygl. 
N e o g i  u. N e o g i ,  C. 1927. I. 1917.) Die Rk. zwischen N aJ03 u. unłerphosphoriger 
Sdure hat eine erhebliche Induktionsperiode; die Dauer T  der Induktionsperiodc ist 
der N aJ03-Konz. u. der Konz. der unterphosphorigen Siiure umgekehrt proportional. 
RegelmaBige Abnahme von T  bei steigender Temp. Ggw. von A. yergróCert T  erheblieh, 
Ggw. von Methylalkohol yerringert T-, n-Propylalkohol yerlangert im Gegensatz zu 
iso-Propylalkohol T  so enorm, daB die beiden Isomcren auf diese Weise qualitativ 
unterschieden werden konnen, n-Butylalkohol u. Glycerin vergr8Bern T, iso-Butyl- 
aLkohol bewirkt Abnahme. Durch Salze wird T  in spczif. Weise yerandert, wobei an- 
scheinend nur die Anionen von EinfluB sind. Fumarsaure u. 1-Weinsaure beeinflussen 
T  starker ais Maleinsaure bzw. d-Weinsaure. CC14, Bzl., Chlf., o-, m-, p-Xylol u. CS2 
yermindern T  erheblieh, anscheinend entsprechend ihrem Losungsvcrmogen fur <T. 
Anorgan. Siiuren setzen T  herab, Oxydationsmittel sind olme merkliehen EinfluB. 
Eeinverteilte Metalle yerkurzen die Induktionsperiode stark in der Reihenfolge: 
Mg >  Al >  Zn >  Ni. Na2S20 3 u. K J setzen die Induktionsperiode stark herab u. 
bringen sie unter gewissen Bedingungen ganz zum Verschwinden; ahnlich wirken 
NH4CNS u . Na-Tetrathionat. Kolloider S, Tierkohle, Pt-Sehwarz u. Reduktionsmittel 
Yerringern T; Belichtung ist ohne EinfluB. (Journ. Indian chem. Soc. 8. 725—37. 
Sept./Okt. 1931. Calcutta, Presidency Coli.) K r u g e r .

R. Stumper, Untersucliungen iiber die Dynamik der thermischen Bicarbonatzerselzung 
in wasseriger Losung. (Rev, techn. Luxembourgeoise 23. 217—35. Nov./Dez. 1931. 
Esch-Belval. —  C. 1932. I. 1193.) R. K. Mu l l e r .

L. G. Carpenter, Die Natur der Fliissigkeiten. S t e w a r t  (C. 1932. I. 650) u. 
A n d r a d e  (C. 1932. I. 650) sind ubereinstimmend der Meinung, daB Fil., besonders 
in der Nahe des F., gróBere Verwandtschaft mit festen Kórpern ais mit Gasen haben. 
Vf. weist darauf hin, daB fur die Mehrzahl der bisher untersuchten einatomigen Elemente 
im fl. Zustand eine um etwa 10°/o geringere Atomwarme bei konstantom Vol. gemessen 
wurde ais im festen Zustand, wo sie annahernd 3 R  betragt. Der Energieinhalt einer Fl. 
andert sich mit der Temp. also in ungofilhr dcrselben Weise wie der eines festen Korpers. 
(Naturo 129. 60. 9/1. 1932. Southampton, Univ. Coli.) Sk a l ik s .

G. W. Stewart, Eine rontgenographische Unlersuchung des magnetischen Charakters 
von krystallinfliissigem Paraazoxyanisol und ein Vergleich mit der isotropen Flussigkeit. 
(Vgl. C. 1931. II. 1099.) Die Wrkg. eines magnet. Feldes auf die Orientierung der 
krystallinfl. Gruppen in p-Azoxyanisol wurde durch Messung der angularen Verteilung 
der gestreuten relativen Rontgenintensitaten untersucht. Magnet. Feld senkrecht zum 
eintretenden Róntgenstrahl u. zur Achse des Spektromoters. Die relative Anzahl 
der groBen Mol.-Gruppen, die sich senkrecht zum Feld stellen, wurde durch Anwendung 
des B o l t z h a n n schen Verteilungsgesetzes in zwei Theorien berechnet: a) Annahme 
eines permanenten magnet. Momontes, b) Annahme anisotroper Polarisation. Zahl- 
reiehe Tatsachen sprechen fiir die letztere Theorie. — Der magnet. Effekt wurde 
durch langsame Rotation des die krystalline Fl. enthaltenden Zylinders betraehtlich 
yermindert; ahnlich wirkte Erhohung der Freąuenz des magnet. Weehselfeldes. — 
Im krystallinfl. Zustand (117,4— 134°) ist die im Hauptmaximum gebeugto Intensitat 
um 10% gróBer ais in der durchsichtigen Fl. (143°). Die Erscheinung wird erklart
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durch die Existeiiz cybotakt. fl. Gruppon in letztorem Fali; bei Bldg. der fl. Krystalle 
sehlieBt sioh cine groBe Anzalil solcher „Mol.-Kompagnien“ zu „Regimentem" zu- 
sammen. Eine theoret. Begriindung liefern dio Theorien von O r n s t e in  u . O s e e n . —  
Diese Auffassung erklart den sehr ausgesproehenen opt. u. den geringen róntgenograph. 
Untersohied der boiden Zustande. Die mechan. Verschiodenheit ist also nicht so groB, 
wie man nach den opt. Eigg. annehmen konnte. Dio Wrkg. eines magnet. Feldcs auf 
die durchsichtige Fl. ist zu sehwaeh zur Messung (dio eybotakt. Gruppen sind zu kloin). 
(Physical Rov. [2] 38. 931—42. 1/9. 1931. Uniy. of Iowa.) S k a l ik s .

Robert Schwarz und Josef Halberstadt, Uberfiilmmgsversuche an Glasem. Yff. 
stellen mit Hilfe vont)bcrfuhrungsvcrss. fest, ob bei Glasem, die sich uber dęm Trans- 
formationspunkt befinden, neben der Kationcnleitung auch eine Anionenleiturig auf- 
tritt, ob sich also bei lioher Temp. (bis 600°) auch die Silicationcn an dom Strom- 
transport betoiligen. Es wird cin einfaches Natronglas mit dcm Transformationspunkt 
460° u. ein Thiiringerglas mit dem Transformationspunkt 510° untersucht. Dio Vors.- 
Anordnung fiir die Mossung des Thiiringerglases ist die von den Vff. friilier beschriebene 
(C. 1 9 3 1 . II. 2703). Um die Kohasion der Glaser bei der vcrkaltnismiiBig hohen Temp. 
zu yormeiden, wurde zwischen diese cine Pastille aus Na2C03 geschoben, die nach dem 
Vers. mit verd. Saure leiclit wieder weggel. werden konnte. Die Anordnung fur die 
Messung des Natronglases ist im Original abgebildet. Die ondgiiltigen Verss. zeigen. 
daB noeh bei Tempp. von 600° prakt. nur Na-Ionen an dem Stromtransport teilnehmen, 
u. daB keine Elektronenleitfahigkeit auftritt. Das Gleiohe gilt fiir Thiiringerglas, bei 
dem die Verss. bis 620° durchgefiihrt wurden. K-Ionen betoiligen sich an dem Strom
transport nicht u. auch die Wanderung von Silicationcn konnto nicht festgeśtellt 
werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 03 . 365—72. 26/1. 1932. Frankfurt a. M., Aii- 
organ. Abteilung d. chcm. Inst. d. Univ.) J u z a .

W. H. Zachariasen, Uber die Struktur głamger Oxydv. Vf. nimmt an, daB bei 
don glasigcn Oxyden X m On jedes X  von einem O-Polyeder umgeben ist. Dio Symmetrie 
der Krystalle entsteht dadurch, daB die O-Polyeder gemeinsamo Eckcn besitzen, so 
daB sie bestimmto relative Lagen einnehmen. Die Bldg. eirier glasigen Modifikation 
wird von der Art u. gegenseitigon Bindung der Polyeder abhangen. Folgoride Regeln 
gelten: 2 Polyeder habon nicht mehr ais eine Ecke gemeinsam; 1 O-Atom wird durch 
nicht mehr ais ein X-Atom gebunden; die Zahl der Ecken in jedem Polyeder ist klein, 
wahrscheinlich kloiner ais sechs; mindestens 3 Ecken jedes Polyedors sind andern 
Polyedern gemeinsam. Dieson Regeln geniigen: B 20 3, SiO», Ge02, P20 5, As20 5. Zweifel 
bestehen bei: P2Oc, As20 3, V20 5, Sb20 5, Ta20 5, Sb20 3. Glasige Modifikationen werden 
beobachtet bei der ersten Gruppe u. bei As20 3 in Ubcreinstimmung mit den Forśchuhgen. 
(Physical Rev. [2] 3 9 . 185. 1/1. 1932. Uniy. of Chicago.) L o r e n z .

G. S. VOn Heydekampf, Die Diimpfungsfahigkeit der Werkstoffe. Vf. beschreibt 
verschiedcno Methoden zur Best. der Diimpfungsfahigkeit u. teilt Resultato von 
Dampfungsmessungen mit, die im W oEHLER-Inst., Braunschweig, ausgefiihrt wurden. 
Nach jinsieht des Vf. ist die Best. der Diimpfungsfahigkeit beachtenswert ais eine neuo 
Methode zur Unters. des elast. Verli. im Bereich geringer Spannungen. (Proeeed. 
Amor. Soc. testing Materials 31 . Part. II. 157—71. 1931. Philadelpliia, Pa., B a l d w ik - 
Southwark Corp.) H u n i g e r .

C. Kapłan, Uber die Zugspannung-Energie-Funktion fiir isolrope Kórper. (Physical 
Rev. [2] 38. 1020—29. 1/9. 1931. Pasadena, California Inst. of Technol.) S k a l ik s .

A. Nadai, Die Erscheinung des Flieflen.s in 'plasliseJien Materialien. Zusammen- 
fassender Vortrag uber das Wesen dor Gleitung u. dio bei piast. Verformung auf- 
tretenden FlieBerscheinungen. Beschreibung einer neuen opt. Anordnung zum Sichtbar- 
machen yon Gleitlinien. (Proeeed. Amer. Soc. testing Materials 31 . Part. II. 11—-46.
1931. East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electric and Manufacturing Co.) H u n i g e r .

F. Stóber, Uber regełnuiflige Anordnung sehr kleiner Metallkugeln. Bcim Sc melzen 
von reinem A120 3 in einem Wolframtiegel war infolgo zu lioher Temp. ein Teil des 
Oxyds yerdampft u. hatte sich in Form eines, in der Kalte durchsichtigon, Emaille- 
iiberzuges auf der Unterseite des aus Zr02 bestehenden Deckels niedergeschlagen. Die 
mkr. Unters. zeigto eine groBe Anzahl von regelmśiBigen Metallkiigelchen vom Durch- 
messer 0,005—0,05 mm, dereń Anordnung in der Oberflache der Metallschmelzo weit- 
gehende RegelmiiBigkeit aufwies. Die Kugelchen reihen sich zu Schnuren aneinander, 
die Schnuro yerlaufen parallel, u. wenn die Lagerung dichter wird, dann wird das erste 
System der Schnure von einem zwoiten unter einem Winkel von 60° durchlcreuzt. 
Theoret. Betrachtungen fiihren zur Annalime, daB die beobachtete RegelmiiBigkeit
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durch die Schwerkraft bewirkt wird, wobei die NEWTONschen Gesetzo sieh qualitativ 
ais giiltig erweisen. Ein quantitativer Nachweis war nicht moglich, da die Annahcrungs- 
geschwindigkeit dor Teilchen nicht genau gemessen werden konnte. D er Yers., die Er- 
selieinung an gleicligroBen befetteten Hg-Kiigelclien auf W. zu reproduzieren, bot groBo 
Sehwierigkeiten. Jedoch konnten auoh hierbei in bescluiinktem Mafie ahnliche Beob- 
achtungen gemacht werden wie im Falle des Metalloxyds. (Kolloid-Ztsclir. 58. 14—17. 
Jan. 1932. Berlin.) __________________  Gubian.

Saul B. Arenson, Chemical arithmetic. New York: W iley 1931. (108 S.) 8°. S 1.25. 
Egbert v. Hoyer und Franz Kreuter, Teclmologisclies Worterbuch. Gewerbe, Industrie, 

Technik u. ihre wissenschaftl. Grundlagen . . .  6. neubearb. Aufl., hrsg. von Alfred 
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R. B . Lindsay, Der allgemeine Gesiclitspunkt in der Physik. Zusammenfassende 

Darst. der log. Grundlagen der Physik. (Scient. Monthly 34. 115—24. Febr.
1932.) R. K. Mu l l e r .

L. Brillouin, Slalistik und Magnetismus freier Eleklronen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 255—58. 18/1. 1932.) L o r e n z .

H. V. Neher, Slreuung von Elelctronen hoher Geschwindigkeit an diinnen Folien. 
(Vgl. C. 1931. II. 9; 1931. II. 2275). Ein eng begrenzter u. homogener Elektronen- 
strahl hoher Geschwindigkeit (bis 145 KV) wird auf eine durnie Metallfolie gerichtet. 
Die in einem variablen Winkelbereich an Al, Ag u. Au-Folien gestreuten Elektronen 
werden in Abhangigkcit von der Geschwindigkeit des Primarstrahls, der Foliendieke 
u. des Winkelberciches gemessen. Elektronen, die weniger ais 1/2 Energie des Primar- 
utralils besitzen, werden durch Gcgenfelder bzw. durch Al-Folien entsprechender 
Dieko ausgeschaltet. Die Dicke der Streufolien ist sobemcssen, daB im wesentliehen 
nur Euizelstreuung yorkommt; Resultate: Die Abhangigkcit der Streuung an Al von 
der Geschwindigkeit des Primiirstrahles im Bcreich 45—145 KV steht in tJberein- 
stimmung mit der MOTTselien Theorie, die auch die Winkelabhangigkeit richtig wieder- 
gibt. Der absolute Wert o der Streuung an Al ist 1,32 gr8Ber ais nach der MoTTschen 
Theorie. Der Vergleich mit der Streuung an Ag u. Au zeigt, daB n starker ais Z2 zunimmt. 
Die Winkelverteilung der sekundiiren Elektronen entspricht dem cos-Gesetz. Energie- 
verlusto (infolge der Strahlung bei starker Ablenkung der Elektronen), die gróBcr 
wiiren ais die Halfte der Primarenergie, konnten nicht nachgewiesen werden. (Physieal 
Rev. [2] 38- 1321—41. 1/10. 1931. California Inst. of Teclin.) Bo. R o s e n .

A. Goetz, Vorversuclie uber ezlreme Spannung zur Atomzertrummerung. B ericht 
iiber die Verss. von  B r a s c h  u . L a n g e  (C. 193 i. II. 2418). (Scient. M onthly 34. 
125— 27. F ebr. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Friedrich Riime, Ober die Beteiligung feiiibaulicli geordneter Materie am Aufbau 
der Organismen. Im wesentliehen eine gekiirzto Wiedergabc der O. 1931. I. 1231.
II. 2848 referierten Unterss. (Fortselir. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 16. 102—05. 
1931. Freiburg i. Br., Mineralog. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

Ernst Sommerfeldt, Dekrescenzen und Krystallrćiume. Ausfiihrungen zur Verb. 
der reziproken Krystallformen mit den Raumgittertypen. (Fortselir. d. Minerał.,
Krystallogr., Petrogr. 16. 129—37. 1931. Kónigsberg i. Pr.) T r o m e l .

Richard Reinicke, Die Iwheren Koordinationsspharcn des Diamanlgilters ais Proto
typ aller anderen Krystallgitterlypen. Gekiirzte Darst. dor C. 1931. II. 1383 referierten 
Unters. u. Erganzungen dazu. (Fortschr. d. Mmeral., Krystallogr. Potrogr. 16. 88—92.
1931. Munchen-Planegg.) S k a l ik s .

Robert T. Phelps und Wheeler P. Davey, Eine róntgenographische Untersuchung 
der Natur von festen Lósungen. Der Meehanismus der Bldg. f ester Lsgg. wird am Beispiel 
der Lsg. von reinem A l in reinem Ag ais Lósungsm. untersuelit (Palvermethode). —  
Die Auflósung von Al in Ag erniedrigt den Gittcrparameter von Ag um einen Betrag, 
der dem Al-Geh. der Lsg. proportional ist. Dio gesatt. Lsg. enthalt 5,4 Gewiehts-°/0 Al. 
Weiterer Zusatz von Al fiihrt zur Bldg. von Ag3Al-Aggregaten, die róntgenograph. 
naehweisbar sind. Die experimentell bestimmten Werte fiir. die D.D. der festen Lsgg,
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sind etwas nicdriger ais dio auf Grund der Annahme direlctcr Substitution dor Ag- 
Atomo des Ag-Gitters durch Al borechncten. Die systemat. Priifung der verschiedenen 
Erklarungsmogliebkeitcn fur dieso Abweicliung fiihrt auf nur oine haltbare Tkcorie: 
Al wird an die umgebendcn Ag-Atomo chem. gebunden (Bldg. von Ag3Al). Das Ag^Al 
bat eine geringere D. ais die Summo der Komponenten. Es wird angenommen, daB 
die Bldg. von Ionenverbb. in festen Lsgg. allgemein auftritt; erst bei tlberschreitung 
einer bestimmten Konz.-Grenze jedoch aggregieren sieli dieso Verbb. zu rontgenograph. 
naehweisbarcn Kórpern. —- Diese fiir das System Ag-Al gewonnene Erklarung erwoist 
sieh ais brauehbare Grundlage fiir oino allgomeino Theorie dor festen Lsgg. Dio altoren 
Theorien konnen ais Spezialfalle der neuen aufgefafit werden. (Teehn. Publ. Amer. 
Inst. Mining metallurg. Engineers 1931. Nr. 443. 12 Seiten.) Sk a l ik s .

L. Vegard, Mischkryslallbildung in Molekulgittern durch Auslausch der Molekule. 
Die C. 1931. II. 189 referierte Unters. ist in der vorliogendon Publikation ausfiikrlicher 
dargestellt. — AuBerdem wird iiber oinigo Verss. mit der Mischung von C02 u. JI..S 
(50 Mol-°/0) borichtet. Eine DEBYE-Aufnabme bald nacli Horst, dor festen Ndd. dieser 
Mischung zeigte nur das unverschobeno C02-Spektrum. Eine Aufnabmo derselben 
Misebung nacb einigen Tagen zeigte wesentlich Linicn eines unbokannten Spektrums. 
Es bat also irgendeine chem. Umsotzung stattgofunden. Aus der ersten Aufnabmo 
folgt, daB dio Bsdingung fiir Mischkrystallbldg. boi dieson Substanzen nicht vorlicgt. 
D oeli kann man daraus nicht schlieBen, daB festes H2S eino andoro Raumgruppe 
ais The hat. (Ztscbr. Physik 71. 465—72. 3/9. 1931. Oslo, Physikal. Inst.) S k a l ik s .

F. C. Kracek, E. Posnjak und S. B. Hendricks, Die stelige Umwandlung des 
Natriunmitrats. II. Die Struktur bei verschiedęnen Temperaturen wid ihre Bezichung 
zur liotałion der Molekule. (I. vgl. C. 193 2 .1. 482.) Die Anderung des Pulverdiagrammes 
von NaNOa boim Erliitzcn von Zimmertomp. auf 275° karni dadurch gedeutet werden, 
daC man oinen Ubergang von Schwingungsbewegimg dor Radikale in Drehbewegung 
annimmt. Vff. priifen diese Annalimo durch Abscliiitzung der Temp.-Abhangigkeit 
des Diagramms, weim das Ar0 3-Ion um dio trigonalo Achso rotiert. Die Betrachtung 
der Ebonen, die nur O-Atomo onthalten, zeigt bei hoheren Tempp. ein Versch\vindon 
der von O-Atomen stammenden Reflexionon; dio O-Atomo scheinen demnach auf der 
trigonalen Achso zu liegen in Ubereinstimmung mit der iiber die Rotation gemachtr; 
Annabme. — Dio Gitterkonstanto a hat bei 25° den Wert 6,32 A, bei 280° 6,56 A. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 53. 3339—48. Sept. 1931. Washington, D. C., Geophys.Lab.Carnegie 
Inst. of Washington u. Bureau of Chem. and Soils, U. S. Dep. of Agriculture.) E i t z .

F. D. Miles, tiber die scheinbare Hcmiliedrie von Bleichlorid und anderen Salzen. 
PbCl2, das n. lioloedr. orthorhomb. Symmetrie aufweist, kann aus k. Lsgg., dio etwas 
Doxtrin enthalten, in kleinonKrystallen von der Form eines Biphenoids erhaiten werden, 
das nur axialsymm. sein kann. Aluilich verhalton sich PbBr2 u. HgBr2. Rontgenograph. 
Unters. eines n. PbCL-Krystalls weist mit groBer Wahrscheinlielikeit auf bolohedr. 
Symmetrie hin. Es wird vermutet, daB Krystallflachen, die liings einer Symmetrieflache 
einander gegenuberliegen, sich gegen opt.-akt. Reagenzien versehieden verhalten. Die 
Ggw. eines opt.-akt. Stoffes kann also das Wachstum eines hemihedr. Krystalls einer 
Substanz, dereń n. Symmetrie gróBer ist, begiinstigen. — Dio Lagorung der Pb-Atome 
im PbCU-Gitter wird aus den Róntgendiagrammen abgeleitet. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 132. 266—81. 1931. Ardeer, Nobel Lab.) L o r e n z .

S. Konobejewski und I. Mirer, Die ronlgenographische Beslimmung elastischer 
Spannungen in gebogenen Kryslallen. Sleinsalz- u. <?ijwkrystalle wurden piast, gebogen u. 
łiernaek geradegebogen u. bis zur Rekrystallisationstemp. erhitzt. In  allon Fallen 
warden LAUE-Aufnahmen gemaeht. — Dio LAUE-Aufnahmen von gebogenen Steinsalz- 
u. Gipskrystallon zeigen Asterismus infolge von elast. Gitterbiegung. Beim Riiek- 
biegen yon Steinsalz findet auch ein Geradebiegen des Gitters statt. Bei der Rekry- 
stallisation zerfallen dio gebogenen Gitterlamellcn zu kleinen Fragmcnten, das Riick- 
biegen stellt das Gitter nicht wieder her. — Ein Verf. zur Berechnung der elast. Span- 
nungen aus der Liinge der „Schweife“ u. aus der Anderung ihrer Neigung auf dem 
ROntgenogramm wird angegeben. — Aus stereograph. Projektionen wurdo dio GroBe 
der elast. Spannung bestimmt; ferner wurde gefunden, daB ein Krystall bei kloinem 
Knimmungsradius mit einer auBerst kleinen GroBe des blocltierenden Gleitens (wio 
eine ganze elast. Lamelle) gebogen wird. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall- 
physik, Kristallchem. 81. 69—91. Jan. 1932. Moskau, Staatl. Inst. f. Nichteisen- 
metalle.) S k a l ik s .
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Ralph W. G. Wyckoff, Einige spektrometrische Daten an EinkrysłdUen von Harn- 
stoff. Messungen der {h k 0)-Reflcxc mit Mo-, Cu-, Ni- u. Fe-Strahlung. F o u r ie r - 
Analyse der Intensitaten nach Korrektion fiir Extinktion. Dor N-Parameter u wird 
nach dieser Methode zu 0,145 ±  ea. 0,005 berechnet. Fiir die Existenz von H-Atomen 
auBerhalb der NH2-Gruppen sind keincrlei Anzeichen yorhanden. — Aus dom Para- 
meterwort u. den beobachteten Intensitaten wurden jP-Wcrte fiir NH\, bestimmt. 
Sie stimmen mit den fiir NH4 in NH4C1 iiberein. Die experimentelle (C +  0)-Kurvo 
ergibt sich prakt. durch Summation der C-Kurvc des Graphits u. der 0-Kurvo fiir 
Metalloxydc. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81. 
102—09. Jan. 1932. New York, Rockefeller Inst. f. Med. Res.) S k a l ik s .

Arthur Bramley, fl-Zcrfall. (Vgl. C. 1932. I. 34G.) Die freien Elektronen eine.s 
Atomkerns besitzen eine Energie, dio klein ist gegen die Hóhe der Potentialschwolle. 
Beim /3-Zerfall iibertragt ein angeregtes a-Teilelien seine Energie dem Elektron durch 
iirnere Absorption. Dio Wahrscheinliehkoit einer Elektronenemission underfc sich an- 
niihcrnd mit der 4,5-Potenz der Energie des angcregten a-Teilchens. (Physioal Rev. [2] 
39. 188. 1/1. 1932. Bartol Research Foundation.) L o r e n z .

Jean Thibaud, Die Erzeugung posiliver Ionen hoher Oeschuńndigkeit durch melir- 
fache Beschleunigung. Vf. erhiilt nach der von L a w r e n c e  u . S lo a n  (C. 1931. I. 
3536) angegebenen Methode Hg-Ionen von 145 kV. (Compt. rend. Aead. Sciences 194. 
360—62. 25/1. 1932.) L o r e n z .

Linus Pauling und J. Sherman, Abschirmungskonslanten fiir vielelektronige Atome. 
Die Berechnung und Interpretałion ron Rimtgentervien und die Berechnung der Streu- 
jaktoren von Atomen. Eine vollstandigo Tabelle der Absehirmungskonstanten kann 
aus RSntgentermen u. Ionisationspotentialen allein gewonnen werden. Da eine voll- 
standigc Kenntnis dieser Werte fiir sehwere Atome bisher fehlt, wird eine andore Tabelle 
von Absehirmungskonstanten angegeben, die sich auf die AtomgróBen bezioht u. die 
aus Termwerten u. theoret. Reehnungen zugleich abgeleitet wurde. Dieso Konstanten 
gestatten eine ausreichende Interpreta,tion der Rontgenterme u. der opt. Ionisations- 
potentiale. Die Abschirmungszahlen fiir die inneren Elektronen sind nicht konstant, 
sondern nehmen fiir groBe Werte der Atomnummern rasch zu. Das Phanomen wird ais 
Spin-Relatiyitiitseffekt gedeutet. — Ais Beispiel fiir die Anwendung der Absehirmungs- 
konstanten wird eine vollstandige Tabelle von J-Werten fiir Atome u. Ionen berechnot. 
(Ztselir. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81. 1—29. Jan.
1932. California Inst. of Teehn.) S k a l ik s .

A. Sandstrom, Mulliple Ionisation und sekunddre Absorplionskanlen fiir Rontgen- 
stralden. Eine gute Bestatigung fiir das Auftreten multipler Ionisation bei Entstehung 
■der Rontgenspektren wiirde im Naehweis einer Sekundarkante bestehen, weleho dem 
gleichzeitigen Ubergang eines K- u. eines i-Elektrons zuzuschreiben ist. — Vf. be- 
rochnet fiir S  die ungefiihre Lagę dieser Kante. Folgendo tJbergange kommen in 
Frago: K  — M m, L, — y  M m u. L lu 1M — y  M lv. Da die 3 i-Dbergange sehwer zu 
trennen sind u. da ferner die Differenz zwisehen M m u. M lv klein ist, braueht nur
folgende Kombination berechnet zu werden: j £  ) J f'“ ‘ *̂e ^age der Sekun
darkante ergibt sich dann 4635 X-E. — Mit dem SlEGBAllN-Spektrographen bestimmte 
Vf. fiir reinen S ais Absorber die Lage der Kante zu 4644,0 X -E .; es ist also eine Dis- 
krepanz vorhanden, die aber leicht durch den Naherungscliarakter der Reelmimg zu 
erklaren ist. — Kanten gleicher Art wurden mit Cl u. Ca beobachtct. (Naturę 128. 
759. 31/10. 1931. Uppsala, Physikal. Lab. d. Univ.) S k a l ik s .

F. R. Hirsh jr., Die Salelliten der M-Serienlinien. Vier Satellitcn der Diagramm- 
linie M  ax wurden fiir folgende Elemente gemessen: U, Th, Bi, Pb, Tl, Au, Pt, Ir, W, 
Ta, Hf, Cp, Yb. Zwei dieser Satelliten waren bisher nicht bekannt. Fiir dieselben 
Elemente u. auBerdem fiir Er, Dy u. Gd wurden 3 Satelliten der Linie Mfi gemessen, 
von denen ebenfalls zwoi bisher nicht beobachtet waren. Alle dieso Satelliten liefern, 
wenn die Werte V A vjR  ais Funktion der Ordnungszahl dargestellt werdon, gerado 
Linien. Zur PrMung der Hypothese dor doppelten Elektronenspriinge von R ic h tj iy e r  
(C. 1929. II. 2531) wurden die Werte ] /A v/R  fiir die Satelliten von M  a.y u. M  fi in 
demselben Diagramm aufgetragen. Da einige der Geraden koinzidioren bzw. nahezu 
die gleiche Lage haben, liogt die Annalimo nahe, daB sowohl M  ax ais M  fi durch die- 
selbcn halbopt. Quanten modifiziert werden. Die MosELEY-Gerade fiir M  /?“ zeigt 
bei der Atomnummer 70 eine Diskontinuitat. Die Satelliten der Diagrammlinie M  at
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yerschwinden boi der Atomnummer 68 (Er). Das liogt daran, daB hier dio M  aj-Linio in
3 Komponcnten aufgespalten wird. Wenn dieso Komponenten nun durch eino opfc. 
Linie modifiziort werden, so sind die crzeugtcn 3 Serien von Satelliten zu sohwach u. 
breit, ais daB sie beobaclitet werden kónnten. — Dio Satelliten dor Linien M  a, u. M  /? 
von Th (90) u. U  (92) sind einer Art kontinuiorlichen Spoktrums iiberlagert. (Physical 
Rev. [2] 38. 914—24. 1/9. 1931. Cornell Univ.) Sk a l ik s .

Edm. van Aubel, Ober den Brechungsindcx des gesclimolzenen Natriumnitrals. 
Aus der von M e y e r  u . H e c k  (C. 1922. III. 652) bestimmten Mol.-Refr. 11,54 u .  der 
vom Yf. (C. 1926. II. 1923) nach Viscositatsmessungen errechneten krit. D. 0,6250° 
orgibt sich der Brechungsindex bei der krit. Temp. fiir die Na-Linie D  zu 1,127 in 
Obereinstimmung mit der Regcl von S m ith  (Proceed. Roy. Soc., London. Serio A. 
87. [1912]. 366). (Buli. Acad. Roy. Bolg., Classo Sciences [5] 17. 1158—60.
1931.) . R. K . Mu l l e r .

L. Briminghaus, Ober die role Fluorescenz des Glases. Dio Verss. von P e t e r s  
(C. 1931. I. 1067) u. friihorcr Autoren ii ber dio durch Kathodenstrahlen verursachte 
rotę Fluorescenz des Glases u. des Quarzes werden krit. besproehen. Der Erklarungs- 
vers. PETERS, der annimmt, daB der Umschlag der roten in eino grunc Fluorescenz 
bei langor Bestralilung durch eino Umwandlung des Quarzes in eino andere Modi- 
fikation bcdjngt sci, wird ais unbegriindet abgolelint. Vf. zoigt, daB sich dio be- 
schriebenon Erseheinungen im Sinno der klass. Anscliauungen iiber das Wesen der 
Phosphorescenz deuten lassen, wenn man annimmt, daB Spuren von Mn ais Phosphorogen 
wirlcsam sind. Die rotę Fluorescenz entspricht dann dem Oxyduloxyd, dio griine dem 
daraus unter dem reduzierend.en EinfluB der Kathodenstrahlen entstandenen Oxydul. 
(Journ. Physique Radium [7] 2. 39S—402. Dez. 1931.) K u t z e l n ig g .

George R. Harrison und Philip A. Leighton, Spektrale Fluorescenzausbeulen ger 
wisser Substanzen und ihre Anwendung in der heterochromatischen Photometrie. (Vgl. 
C. 1931. I. 203.) Eino Rciho von Substanzen, dio bei Wellenlangen zwischen Rot u, 
Ultraviolett fluorescieren, wurdo auf iliro Fluoresconzausbeutcn im siehtbaren u. ultra- 
yiolctten Gcbiot untersucht. Bei zahlreichen dieser Stoffo ist es fiir das Gesctz der 
Anderung der Fluorescenzausbeute mit der Wellenlango gleichgiiltig, ob sich der Stoff 
in reinem Zustand oder in Lsg. bestimmter Konz. befindet. Die Zahl der cmittierten 
Quanten ist in einem groBon Wollenlangcnbereich prakt. proportional der Anzahl cin- 
gcstrahlter Quanten. Spuron von Verunreinigungen in gewissen fluorescierenden Sub
stanzen verursachen erheblicho Anderungen der Fluorescenzausbeute. — Die Resultate 
werden angewandt zur Ausbildung einer voreinfachten Mcthode der lieterochromat. 
Photomotrie fiir den Bereieh 3900—2000 A. Vff. sind der Meinung, daB dieso Mothodo 
auch auf das SciIUJIANN-Gebiet ausgedehnt werden kann. (Physical Rev. [2] 38. 899 
b is '908. 1/9. 1931. Mass. Inst. of Techn.; Stanford Univ.) S k a l ik s .

E. C. Gilbert, Ilydrazinstudicn: die pholochemische Oxydalion von Hydrazin durch 
Ferricyanid. (Vgl. C. 1932. I. 499.) Nach AbschluB der Unters. der Oxydations- 
geschwindigkcit von Hydrazin durch Ferricyanid (C. 1929. II. 1388) wurdo festgestellt, 
daB dio Rk. lichtempfindlieh ist. Wirksam ist das von Fcrricyaiiid absorbierto Licht; 
die YergroBerung der Rk.rGeschwindigkeit durch das Licht betragt bei schwacher Be- 
liclitung etwa 10%. (Journ. physical Chem. 35. 3631—34. 1931. Corvallis, Oregon 
State Coli- Dept. of Chem.) L o r e n z .

N.-A. Yajnik und F. C. Trehana, Untersuchung iiber die lichlsynthclische Aklimłdt 
cerschiedener Katalysatoren. Dio Verss. von B a ł y  u . jMitarbeitem iiber dio Synthese 
von Kohlehydraten aus W. u. C02 bei Belichtung werden naehgearbeitet. Blaugefarbte 
anorgan. Salze geben die liochsten Ausbeuten an organ. Stoffen (besto Ausbeute mit 
Cu-Arsenat), rot u. griin gcfiirbtc Salzo goben geringere Ausbeuten. Farbloso Salzo 
sind unwirksam; werden sie (MgC03, BaSO,j) aber mit Indanthrenfarbstoffen an- 
gefarbt, dann sind sie ebenfalls zur Katalyso der Photosynthesc befahigt; die Ausbeuten 
nehmen mit der Farbung wie bei den natiirlich gefarbten Salzcn ab. — Blaues Licht 
erweist sich am wirksamsten, wahrend rotes u. gelbes Licht schwacher wirkt. (Journ. 
Ćhim. physiąue 28. 517—24. 25/10. 1931. Lahore, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

M. C. Teves, Ober hochempfindliche vakuumphotoeleklrische Zellen. Auf den bei 
der monoatomaren Adsorption von Cs an Salzschichten erhaltenen Erfahrungen (vgl. 
d e  B o e r  u . T e v e s ,  C. 1930. II. 3707) fuBend, ist es gelungen, durch Adsorption a n  
sehr dicke (otwa 100—1000 Moll.), gemischte Oxydschichten die Photoemission stark 
zu steigern. Die langwellige Grenze verschiebt sich kaum merklieb, wohl aber da3 
Maximum der spektralen Empfindlichkeit; eś wurden Maxima zwischen 6800 u. 8000 A
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gemessen. Einige Mało wurden 65-10-0 A/Lumen (2680° Ii)  erreicht; fabrikations- 
maCig werden Zellen mit einer Empfindlichkeit von 20—30 -10-6 A/Lumen hergestellt, 
Diese Vakuumzellen werden also (im prakt. brauchbaren Spannungsbereioh) sogar 
empfindliclier ais gasgefullte Zellen. (Ztschr. techn. Physik 12. 556—58. 1931. Eind- 
hoven [Holland], Natuurkundig Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Glocilampenfabricken.) Sk a l .

łon  Andrei, I. L ’illusion dc l ’isotopie. II . Le spectre do rayons X  et les masses atomiquea.
Paris: J. Garaber 1931. (147 S.) 8°.

E. G. Coker and L. N. G. Filon, A treatise on photo-elasticit.y. London: Gamb. U. P. 1931.
(738 S.) 4°. 50 s. net.

A j. E le k tr o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie .
J. Kunz, Eleklrische Sclmingungcn in ionisierten Gasen — einige Bemerkungen iiber 

die gegenwartigen Tlieorien. Fiir die elektr. Schwingungen in ionisiertcn Gasen ergibt 
sich mit den Tlieorien von T h o m so n  u. von L a n g m u ir  cino Gleichung fiir dio Wellen- 
lange, die sich um den Faktor ti von der durch B a r k h a u s e n  u . K u r z  aus Vcrss. 
aufgestellten unterscheidet. (Physical Rev. [2] 39. 183—84. 1/1. 1932. Univ. of 
Illinois.) L o r e n z .

L. S. Ornstein, H. Brinlnnan und D. Vermeulen, Temperatur im Wechselslrom- 
bogen. Die in C. 1931. II. 12. 1108 beschriebene Methodc zur Messung der Bogentemp. 
wird benutzt, um die Temp. im Wechselstrombogen in Abhangigkeit von der Phase 
zu bcstimmon. Mit Hilfe einer phosphoroskop. Vorr. wird dasLicht eines Bogcns zwisclien 
Kohleclektroden mit Al (220 V., 50 Perioden, IG Amp.) wahrend der gewiinschten 
Phase auf dem Spektrograplienspalt abgebildet. Die Intensitatsvcrhaltnisso in den 
CN- u. AlO-Banden werden untersucht. Dio CN-Banden werden nur bei der maximalen 
Stromstąrke emittiert, die AlO-Banden treten in allen Phasen auf. Die Temp. sinkt 
von sehr liolien Werten (ca. 8000°) im Masimum des Stromcs bis. zu 3000—4000° im 
Nullpunkt. Der Tcmp.-Verlauf wird graph. dargestellt. Eine Unters. der Abhangigkeit 
der Temp. von der Freąuenz u. des Temp.-Gradienten von der Mitte zum Rand des 
Bogens wird angekiindigt. (Koninld. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proeeedings 34. 
764—66. 1931. Utrecht, Phys. Inst. d. Univ.) Bo. R o s e n .

Willard H. Bennett, EinflufJ der Kathode auf den Durchschlag bei kalier Emission. 
In einer Róhre mit kalter Emission von oincr kleinen Stelle der Kathode wird durch 
oin Magnetfeld der Elektronenstrom zu einer yon der Kathode weit entfernten Stelle 
der Anodo geleitet. Wenn nach erfolgtem Durchschlag bei nicht-entgasten Elektroden 
der Strom durch Verringerung des Fcldes konstant geworden ist, setzt erneut Bruch 
der Kathode ein, falls das Magnetfeld auf einen vorher noch nicht verwendeten Wert 
gobracht wird. Es wird angenommen, daB der Durchschlag infolge eines Bruches 
der Kathodenoberflachę ausgelóst wird; dieser wird durch einen hochkonz. Strom 
positiver Ionen lieryorgerufen, welclio durch eine anfangliche kleine Elcktronenomission 
von einem Punkt der Kathode erzeugt werden, wo Durchschlag eintritt. (Physical Rev. 
[2] 39. 182. 1/1. 1932. Ohio State Univ.) L o r e n z .

Wilhelm Hinscli, Ezperimentclłe TJnlersucliungen iiber De&lillalionskathoden. Es 
wurden Kathoden aus reinen Pt-Fiiden mit Ba-Ubcrzug nach dem Acidyerf. hergestellt 
u. ihre Emission untersucht. Einigo Verss. wurden auch mit reinem W ais Unterlage 
gemacht. — Es ist moglich, durch hohe Heizung bei ausgeschalteter Anodenspaimung 
eine Formierung, d. h. wesentlichc Steigerung der Emission zu erreichen. Im Anfang 
dieses Formierungsprozesses zeigt die Charakteristik der Rohre kcine definierte 
Sattigung, sondern ein dauemdes Ansteigen des Anodenstromes mit der Anoden- 
spaimung. Dio mkr. Unters. der Filden ergab cine Anderung der Oberflache durch 
das auftreffende Ba. Daraus wird geschlossen, daB sich eine Pt-Ba-Legierung gebildet 
hat; die Rauhigkeit der Oberflache ist die Ursache des unscharfen Sattigungsknickcs 
zu Anfang der Formierung. Im Laufo der Formierung wird die Oberfliichc glatt, dio 
gut emittierendo Legierung breitet sich iiber die ganze Oberflache aus. R ichardsonr  
Konstanten des fertigen Fadens: A =  32—100 Amp./Grad qem, <p — 2,3—2,5 Volt. 
Die Unters. der Entaktivierungserseheinungen beim fertigen Faden ergibt ais wahr- 
schcinliche emittierende Substanz eine nicht sehr Ba-reiche Legierung, auf dereń Ober- 
flaehe sich eine diinne, vielleicht nur einmolekulare Schicht yon Ba befindet. (Ztschr. 
techn. PliysLk 12. 528—41. 1931. Drcsden.) S k a lik s .

Charles M. Focken, Uber das Verhallen von pyroeleklrischen Kryslallen. Pyro- 
elektr. Krystalle bedecken sich nach dem Abkiihlen in fl. Luft beim Erwarmen mit
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Eiskrystallon, die sich zu Fiiden in Riehtung der elektr. Kraftlinien anordnen. Vf. 
beobaohtet an Turmalin, Quarz u. besonders gut an Borazitkrystallen, da8 langs der 
elektr. Kraftlinien Eiskrystallchcn abgesehleudert werden u. Wolken feiner Eisteilchen 
von positiv geladenen Fliichen zu negativ geladenen u. umgekehrt fliegen. Das elektr. 
Moment laCt sich angenahert bestimmen durch Messung der Schwingungsperiode 
des in einem elektr. Feld zwischen 2 parallelen Platten aufgehangten Krystalles. 
(Naturę 129. 168. 30/1. 1932. Univ. of Otago, N. Z.) H u n i g e r .

S. Nishikawa, Y. Sakisaka und I. Sumoto, Bemerkung zur „ Wirhung piezo- 
elektrischer Schwing-ungen auf die Intensitat der Róntgenreflexe von Quarz.“ (Vgl. F ox  
u. Ca r r , C. 1931. II. 1257.) Quarzkrystalle sind im Innem ideał u. haben dort starkę 
(primare u. sekundare) Extinktion. Die geschliffenen Oberflachen dagegen sind gestórt: 
dio Estinktionen sind stark reduziert. Von einer wenige mm dicken Quarzplatte erhiilt 
man dalier ein LAUE-Bild, dessen Flecken in je zwei aufgespalten sind, weil nur die 
Oberflachenteilchen zum Interferenzbild beitragen. Wird die Platto in piezoelcktr. 
Sohwingungen yersetzt, so bekommt aucli das Innere den Charakter eines unvoll- 
kommenen Krystalls (heterogene Zugspannungen) u. damit Reflexionsfahigkeit. Es 
erscheinen also verbreiterte Flecken mit yorstiirkter Intensitat. — Ahnliche Effekto 
erhielten Vff., wenn sio therm. oder mechan. (heterogene) Spannungen auf den Krystall 
einwirken lieBen. (Physical Rev. [2] 38. 1078—79. 1/9. 1931. Tokyo, Inst. of Physical 
and Chemical Res.) S k a l ik s .

Victor K. La Mer, T. H. Gronwall und Lotti J. Greiff, Der Einflu/3 Iwherer 
Terme der Theorie von Dcbyc-Hiickel im Fali von Salzen mit verschiedenivertigen Ionen. 
D ie Einfiihrung der POISSON-BOLTZMANN-Gleichung in  die Grundgleichung der Theorie 
von D e b y e - H u c k e l  liatte eine besserc Obereinstimmung zwischen Theorie u. Ex- 
periment boi den Salzen mit gleichwertigen Ionen ermoglicht ais die urspriingliche 
Theorie (vgl. G r o n w a l l ,  La M er  u . S a n d v e d ,  C. 1928. II. 1305). Die groCten 
Abweicliungen von der DEBYEscHen Theorie treten bei Salzen mit verschiedenwertigen 
Ionen (Na^SOj, BaCl2 usw.) auf. Es wird nun gezeigt, daB auch in diesem Fali die 
erweiterte Theorie eine bessere Obereinstimmung ergibt. Der Vergleich wird durch- 
gefiihrt fiir dio EKK. u. die FF. 2,1- u. 3,1-wertiger Salzo u. — ais kompliziertesten 
Fali — fiir die Lóslichkeit von luteo-Diaminodinitro-osalato-cobalti-eobaltiat in 
K2S 04-Lsg. (Journ. physical Chem. 35. 2245—88. Aug. 1931. New York, N. Y., 
Columbia Univ. Dept. of Chem. and Dept. of Physics.) L o r e n z .

Yuichi Ishibashi und Tadashi Ishizaki, Saure Normalelemente vom ungesaltigłen 
Typus. Die Lóslichkeit von CdS04 in verd. H2S 04 wurde bestimmt. Gestiitzt auf diese 
Resultate wurden die Beziehungen zwischen dem Siiuregeh. des Elektrolyten u. der 
EK. des sauren Cd-Elementes bei konstanter Konz. des CdSO, untersucht. Ferner 
wurde die Abhiingigkeit der EK. bei konstantom Siiuregeh. des Elektrolyten von der 
Konz. des CdS04 erforscht. Dio Konstanz der sauren ungesiitt. Cd-Normalelemente ist 
ganz allgemein besser ais dio der neutralen Elomente. Aueh ihre Roproduzierbarkoit 
liiBt nichts zu wunschen iibrig; die Schwankungen liegen innerhalb 0,000 03 Volt. 
Unter Heranziehung aller wichtiger Gesichtspunkte ergab sich, daB fiir MeBzwecke 
am geeignetsten ein Element ist, dessen CdS04-Konz. 43% betragt, u. dessen Sauregeh.
0,05-n. ist. Dio EK. eines solchen Elementes betragt. bei 20° 1,018 40 Volt. Der Temp.- 
Koeff. ist prakt. gleich 0. Die Hysteresis der sauren Normalelemente ist auBerordent- 
lich klein. (Rev. scient. Instruments 2. 785—96. Dez. 1931. Tokyo, Electrotechnieal 
Lab.) D u s in g .

Yflichi Ishibashi und Tadashi Ishizaki, Weilere Untersuchungen an sauren 
Normalelementen. Vff. stellen Untorss. an iiber saure Cd-Normalelemente vom gesatt. 
Typus. Es zeigt sich, daB die sauren Elemente bessere Konstanz der EK. zeigen ais die 
neutralen Zellen. Bei zu starker Siiurekonz. treten jedocli Stórungen auf. Die bosten 
Zellen erhiilt man bei einer H2S 04-Konz. des Elektrolyten von der Normalitiit 0,05. 
Die EK. dieses Elem entes ist geringer ais die des WESTON-Elementes; sie betragt bei 
20° 1,018258 Volt. (Res. electrotechn. Lab., Tokyo 1931. Nr. 318. 1—12. Sept. 
Tokyo.) D u s in g .

Per Sederholm und Carl Benedicks, Die eleklrolytische tiberspannung und- ihre 
Abhangigkeit vom Kriimmungsma/} der Kathode. (Vgl. C. 1930. I. 340.) Vff. bestimmen 
durch automat. Aufnahme der Stromspannungskurven in n. H2S 04 die H2-t)berspannung 
an Kathoden von bestimmtem Kriimmungsradius. Wesentlich ist es, einspringende 
Teile u. Ritzen an don Kathoden zu vermeiden. Stórungen im Kurvenverlauf k6nnen 
durch Fremdstoffe, Depolarisatoren (wie 0«) oder Anhaufung von Gasblasen yerursacht
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werden. Die Uberspannung orweist sich sowohl bei Hg wie bei festen Metallen (Pt, Ag, 
konvexe u. konkave Flaohen) ais Funktion des KrummungsmaBcs 1/r der Elektrodo. 
Der EinfluB der Oberflachenspannung reieht quantitativ nieht aus, um die Wrkg. 
der Kriimmung zu erkliireu. Eine wesentliche Rolle spielt der der Losungstension 
der Metalle ontsprechende osmot. Druek der Il-Ionen im Elektrolyten, der fur dio 
Ausseheidung der Gasphase Ha erforderlieh ist. Dio Uberspannung e laBt sich dar- 
stellen durch dio Gleichung r. =  k log (a +  bjr) bzw. unter Aufteilung in die Uber- 
spannung an cboner Elektrodę u. ihre Abhiingigkeit von der Kriimmung durch e — 
k log a +  k log (1 -i- njr). k ergibt sich zu etwa 0,9, n zu 0,5; a ist vom Elcktrodon- 
material abhangig (Hg 18,G, Ag 4,2, 82°/0ig. Ag 2,0, Pt 3,4). Pt zeigt eine Abweichung. 
Die Beobachtungon stimmen gut iibercin mit don Mcssungen von MEUNIER (C. 1 9 2 4 .
1. G21). (Ztsclir. Elektrochem. 3 8 . 77—86. Febr. 1932. Stockholm, Metallograph.
In st.) R . K . Mu l l e r .

Francis Bitter, Magnetisierung und der magnetocalor isclie Effekt. Unter magneto- 
calor. Effekt im Sinno von W e is s  u . F o r r e r  versteht Vf. die r  o v  o r s i b 1 o Warme- 
entw. boi Andcrung der Magnotisiorung einer ferromagnet. Substanz (im Gegensatz 
zur Hysteresiswiirme). In einer fruheren Mitt. (C. 1 9 3 2 . I. 500) untersuchte Vf. den 
EinfluB der ZwiCKYschen Blockstruktur auf die Magnotisierung. In der yorliegenden 
Arboit werden folgondc Fragen diskutiert: 1. Bldg. der „Błocko" (Inhalt ca. 105 Atome),
2. ZusammenschluB der Blóoko zu gróBeren Aggregaten, welehe wahrscheinlich den 
BARKHAUSEN-Effekt yerursachen, 3. Anderungen in der Niihe des CuRlE-Punlctes,
4. Anderungen wahrend des Magnetisierens. — Ergebnisse: Eino plotzlieho Feldanderung 
yerandert die Energie jedes Blockes. Die neuc Energieverteilung ist jedoch n icht stab il, 
u. das Gleichgowicht wird erst durch einen adiabat. DiffusionsprozeB erreicht (infolge 
der therm. Schwingungen), welcher eine rever8iblo Temp.-Anderung mit sich bringt. 
Diose Temp.-Anderung hangt nicht allein vom Anfangs- u. yom Endzustand ab, sondern 
aucli yom Wcg zwischen beidon. — Wenn Spannungszustande (Magnetostriktion, 
innere Spannungen) u. der EinfluB der Krystallitorientierung yerschwindend gering 
sind, kann dor magnetocalor. Effekt berechnet werden. Die experimentollen Be- 
dingungen dafiir werden angegeben. — Die experim entellen Ergebnisse von W e i s s  
u. F o r r e r , C. 1 9 2 6 . I . 3588, iiber den magnetocalor. Effekt y o n N i in starken Feldern 
werden diskutiert. Die Molekularfeldtheorie von WEISS gibt fiir Tempp. nicht zu 
nahe dem CURIE-Punkt eino befriedigende Erklarung des Effoktes; eino ąuantitatiye 
Priifung ist noch nicht moglicli. — A k u l o v s  stat. Tlieorio der Magnetisiorungskurye 
y o n  Einkrystallcn laBt keinen magnetocalor. Effekt erwarten. Fiir Fe u. Ni ist dio 
Magnetisierungsarbeit annahernd gleich der Anderung der potentiellen Energio, dio 
Theorie von A k u l o v  gilt; dagegen sclieinen fiir Co die beiden GróBen merklich ver- 
schieden zu sein, es sollto also ein magnetocalor. Effekt existiercn. (P liysical Rev. [2] 38. 
528—-48. 1/8. 1931. East Pittsburgh [P enn.], Westinghouse Res. Lab.) S k a l ik s .

Herbert Saehse, Disperse Ferromagnclika. (Vgl. C. 19 3 1 . II. 2289.) Dio Ab- 
hiingigkeit des Ferromagnetismus yom Zerteilungszustand wird untersucht, um dio 
Grenzen der Zerteilung festzustellen, bei der der Stoff noch ferromagnet. ist. Die yer- 
schicdenen Zerteilungsgrade wurdon dadurch erreicht, daB die gleiche Menge des ferro
magnet. Stoffes (hydrat. Fe30 4, Fe) auf yorschieden groBe Oberflachen niedergeschlagen 
wurde. Vorverss. mit Silicagel (ais Triiger) u. Ferro-Ferrisalz berechtigten zu der 
Annahme, daB das Fehlen ferromagnet. Eigg. eine Folgę der hohen Zerteilung war. 
Verss., in welchen Al(OH)3 u. SrS04 zu Mischfallungen yerwandt wurden, zeigten, 
daB die Magnetisiorbarkeit des hydrat. Fe30 4 bei gleicher raumlieher D. mit waclisender 
Dispersitiit abnimmt. Durch Altern der Ndd. steigt dio Magnetisierbarkeit. — Das 
durch Red. mit H2 erhalteno metali. Fe zeigt das gleiche Verh. wio das Oxyd, woraus 
gefolgert wird, daB die hergestellte Zerteilung so groB ist, daB eine Ausbildung der 
fur den Ferromagnetismus erforderliclien, zusammenliangenden, krystallin. Schichten 
yerhindert wird. Stellt man dio Magnetisierbarkeit ais Funktion der Zahl von Fo30 4- 
Moll., die auf ein Al(OH)3-Mol. entfallen, dar, so ergibt sich, daB mindestens ein Mol. Fe30  
auf ein Mol. AI(OH)3 notwendig ist, damit dor Stoff magnetisierbar ist. (Kolloid-Ztsclir. 
5 8 . 18—22. Jan. 1932. Leipzig, Physikal.-chcm. Inst. d. Univ.) Gu r i a n .

0r. Foex, Variationen des Atommomenłs bei den paramagnetischeji Słoffen. Magne- 
tischa Zusldnde und. verschiedene Abarten desselben Ions. 1. Vf. gibt eine Zusammen- 
8tellung von Literaturcrgebnissen, dio zeigt, daB dio \ j%—?'-Kurven sich oft aus 
mehreren Geraden zusammensetzen, die in einem aufrecht kleinen Temp.-Bereieh durch 
ein ganz kurzes gekriimmtes Stiick yerbunden sind. Beispiele dafiir finden sich bei
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Fe, Nd, Pt; MgQ'Fe20 3; K3[Fe(CN)6]; NiCl?, N iS04-7 H ,0; wss., NH4-salzhaltige 
FeS04-Lsgg., sowio CuCl2-Lsgg.; stark komprimierter 0 2. An den „Knickpunkten“ 
der Kurven findet sieli also in bezug auf % keine Diskontinuitiit, wohl aber in bezug auf 
dić Konstanto 0  der WEISSschen Gleiehung y (T  — 0) =  G u. damit auf das nur von 
der GroBo von C abhangige magnet. Moment des betreffenden Ions. Dieso Variationen 
des Moments betragen fast ausnahmslos einen ganzzakligen Betrag des WEISSSchen 
Magnetons. Der Betrag erreickt in wenigen Fallen den Betrag eines BoHRscken Magne- 
tons, ist aber meist kleiner. Das Moment kann bei derartigen Kniekpunkten mit 
steigender Temp. sowohl wachsen, ais auch fallen. Die Anderungen sind reversibel. 
Gelegentliok iindert sick der 0-Wert, auek ohne daB siekCandert; die l/y —T-Kurven 
erfakren dann eine Parallolyerschiebung. — 2. An einer groBen Reihe von Beispielen 
wird gezeigt, daB bei der gleichen Temp. yersokiedeno Probon der gleioken Verb. ver- 
sekiedene Momcnte haben konnen; es ist dabei meist nicht ohne weiteres moglich, dio 
eine Probe in den magnet. Zustand einer anderen zu bringen. Z. T. handelt es sick 
dabei um bekamite Einfliisse (Gitterstruktur, Losungsm.), z. T. aber auch um un- 
bekannte. Oft kommt cs vor, daB ein u. diesclbe Probe nacheinandcr verschiedene 
Momente zeigt, ohne daB man weiB, warum. Fast immer gilt aber das W EISSsche Gesetz. 
Damit soheint Vf. ausgeschlossen, daB es sieh um Misohungen yon Ionen mit ver- 
sehiedenen Momenten handelt. Einzelheiten miissen im Original nachgelesen werden. 
(Journ. Physiąue Radium [7] 2. 353—75. Nov. 1931.) K lem m .

Wilhelm Klemm und Wilhelm Schiith, Mągnelochemische Unlersuchungen.
5. Magnelisclie Messungen an Cupriverbindungen, ein Beitrag zur Theorie des Magnetismus 
der Ubergangselemente. (4. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 32.) Vff. besprechen zunachst dio Griinde, 
dio gegen die Interpretation des W EISSschen Gesotzes ■/ (T  — 0 )  =  O in dem Sinne  
sprecken, daB ein Molekularfeld vorkanden ist, das untórhalb der Curietemp. 0  zum 
Ferromagnetismus fiihrt. Vielmehr erschcint es zweckmaBiger, die Abweickungen vom 
CuRIEscken Gesetz auf das Yorkandenaein eines temperaturabhangigen Gleiehgewichtes 
zwischen Komponenten mit verschiedenem Magnetismus zuriickzufukren. Beispiele 
fiir solche Gleichgewiehto liegen u. a. yor beim Sm3+-Ion u. beim NO. Ais maBgebend 
Avird daher nicht dio Anderung yon /  mit T, sondern der Absolutbetrag von y -T  an- 
gesehen. — Der Magnetismus der Ionen der Oborgangselemente wird besprochen. 
Naeh STONEK (C. 1 9 3 0 .1. 2852) muB man annehmen, daB der Beitrag der Bahnmomente 
z. T. dadurch yerseliwindet, daB dio Bahncn durch Koppelung mit Nachbaratomen 
an einer Einstellung in Richtung des auBeren Feldcs gehindert werden. Wegcn der 
yersohiedenen Festigkeit dioser Koppelung werden yon Verb. zu Verb. yersehiedene 
/-Wertc zu orwarten sein. Der spin wird davon zunachst nicht boriihrt. Wird aber 
dio elektrostat. Koppelung zwiseken den Nachbaratomen selir stark, so wird auch der 
spin yerandert u. es konnen auftreten: 1. Durchdringungskomplexo (vgl. C. 19 3 2 . I. 31)
2. metali. Verbb. u. 3. Ferromagnetismus. — Es werden Messungen von 'y zwischen 
t == 20 u. 445° mitgeteilt fiir: CuO, CuSO,, CuCl3, CuBr2, GuS, sowie nur bei 20° fiir 
CuSO.,-5 H20 , CuCIj- 2 H„0, Cu(NH3)4S 04-H20 ; CuBr,—5N H 3, —3V3NH3, —2N H 3, 
CuJ2—5 NH3, 1—3Vs NH-, — 2 NHS; CuSe, Cu30 . Die Ubereinstimmung mit Literatur- 
werten ist im allgcmeinen gut. Dio Messungen werden wio folgt interprotiert: CuS04 
u. CuCl2 sind S a l z e ;  CuS u. CuSe sind M e t a l i e ;  CuBr2 u. CuO sind M i t t e l -  
g 1 i e d o r zwischen diesen beiden Typen; bei tieferer Temp. tritt der metali. Magnetis
mus starker horror. Die Reihenfolge des t)berganges in den metali. Zustand: S 04—‘ 
bzw. Cl- , Br- , O , S bzw. Se entspricht der Reihenfolge der Deformations- 
wrkgg. — Bei Lsgg. u. Hydraten kat man zwei Grenzfalle festzustellen: Unendlich 
yerdiiimte Lsgg. u. wasserfreie Salze. Zwischen diesen Gronzfallen findet sieh in konz. 
Lsgg. u. festen Hydraten ein kontinuierlicher tlbergang der Magnetismuswerto (vgl. 
dazu auch S h a f f e r  u. T a y l o r ,  C. 1 9 2 6 . I. 3452). Die Cu2+-NH3-Komplexe zeigen 
einen niedrigeren Magnetismus, d. h. starkere Koppelung der Bahnmomente, ais die 
Gu2+-HaO-Komplexe. Der Magnetismus yon CuJ2-2N H 3 ist besonders klein u. zeigt, 
daB CuJ2, wemi es oxistierte, sekr wenig paramagnet. sein wurde. — Cu20  ist nicht, 
wie mchrfach in der Literatur angegeben, para-, sondern diamagnet. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 2 0 3 . 104—19. 30/12. 1931. Ilannover, Techn. Hoehsch.) K lem m .

C. J. Gorter, W. J. de Haas und J. van den Handel, t)ber die angebliche para- 
magnelische Anomalie von Nicfcelmlfatheptahydrat bei niedrigen Temperaluren und iiber 
die Typen der Abwcichung vom Curie-]Veiss'schen Geselz bei tiefen Temperaluren. Wieder- 
holung der Messungen von J a c k so n  (Philos. Trans. Roy. Soc. A . 2 2 4  [1923]. 1) an 
N iS04-7 H 20  ergab, daB die fiir 170, 77 u. 64° angegebenen Werte falsch sind; viel-
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mehr gilt bis zur Temp. des fl. Stiekstoff % (T  -f- 3,0) =  46,22; p —  16,01. Dieso 
Formeł gibt dio Werte abor nicht ganz genau; dio l//-Kurvo ist etwas konvex gogen 
die y-Achso. Bei tiefen Tempp. fallt dio 1//-Kurve otwas steiler ab. Dio Messungen 
von J a c k s o n  nach den drei Hauptachson des Krystalls werden ontsprcchend korrigiert.
— Dio Abweichungen vom Curie- Weiss’schen Oesetz lassen sich in 3 Typen ordnen:
1. Die l/^-T-Kurye ist bei niedrigen Tempp. konvex, 0  ist negativ [Co-Salze, N iS04- 
7 H20 , Cr-Sulfate, CoF3, CeCl3, Nd2(S04)3-8 H20 , Pr2(S04)3]. 2. Sie ist konkay, 0  ist 
negativ [Pr2(S04)3-8 H20 , MnS04]— nicht ontarteter Grundterm. 3. Bei tiefen Tempp. 
hiingt x nur wenig yon T  ab, ist jedoch foldstarkenabhangig; 0  hat einen hohen positivcn 
oder negativcn Wert [CrCl3, FeCi2, CoCl2, NiCl2, CuS04, vielleicht auch FeS04, N iS04, 
CuCl2 u. MnS04, die aber auch zu 2. gehóren ltonnon, da Fcldstarkenabhiingigkcit 
noch nicht bcobachtot ist], Die anderen Salzo zoigen selir kleino Abweichungon vom 
C u r ie -W E iSSschen Gesetz u. sehr kleino0-Werte; es handelt sich dabei mcist um Sulfate 
mit viel Krystallwassor. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 34. 
1254—58. 1931. Mitt. Nr. 218d aus dem physikal. Lab. Leidon.) KLEMM.

C. J. Gorter und w. J. de Haas, Cerade und ungerade Eklctronenzalilen:■ die 
Susceptibilitdten der Sulfatoctahydrate von Praseodym und Neodym bei tiefen Tempe- 
raiuren. Dio Temp.-Abhangigkeit des Magnetismus der boiden Salze wird zwischen 
14 u. 290° abs. gemessen. Boi hóheren Tempp. gilt fiir beide ein W ElSSscheS Gesetz: 
Pr: ’/  [T  +  32,0) =  45,35-10-4 ontsprcchend 17,90 W EiSSschen Magnetonen; Nd: 
%(T +  45,0) =  45,00-10-1, entsprechcnd 17,94 Magnetonen. Bei tiefen Tempp. zeigb 
sich ein charakterist. Untersehied: Dio Susceptibilitat des Pr-Salzes (gorade Elektronen - 
anzahl!) wird pralct. unabhangig von der Temp., wiihrend die Zmiahme de3 /-Wertes 
beim Nd-Salz (ungerado Elektronenzahl) noch grófier ist, ais man nach der obigen 
Formel erwartet. Dies entspricht einem Tlieorem von ICr a m er s  (C. 1 9 3 1 . I . 2313) 
nach dcm in einem Elektronensystem nur dann nicht entartete Termo — u. damit 
temporaturunabhangigor Magnetismus — auftreten konnen, wenn dio Elektronenzahl 
g e r a  d e  ist. Der temperaturunabhangigo Magnetismus von VAN V l e c k , der ,von 
der magnet. Weohselwrkg. zwischen den yerschiedcnen Termen des gleichen Multipletts 
herriihrt, hat weniger EinfluC, ajs man nach den bisher meist angenommenen Ab- 
schirmungskonstanten bereclmen wiirde. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam. 
Proceedings 34 . 1243—48. 1931. Leiden, Mitt. Nr. 218b aus dem phys. Lab.) Kłemm.

C. J. Gorter, W. J. de Haas und J. van den Handel, Die Smceplibiliidieti vpn 
Cerchlorid und Praseodymsulfat bei tiefen Temperaluren. (Vgl. auch vorst. Mitt.) Zum 
Vergleich mit einer friiheren Mesśung an CeF3 (C. 19 3 1 . I. 2313) u. der yorstehend 
beschriebonen an Pr2(S04)3 ■ 8 H20  wird der Magnetismus von CeCl3 u. Pr2(S04)3 zwischen 
14 u. 373° abs. gemessen. Fiir hohere Tempp. gilt fiir CeCl3'■ ’/  {T  — 21,0) =  31,81 • 10~4, 
p  =  12,46 WEISSsehe Magnetonen; bei tiefen Tempp. steigen dio £-Węrte etwas 
schnellor, ais dieser Gleichung entspricht. Der 0-Wert ist etwas kleiner ais fur CeF.„ 
entsprechend der geringeren Feldwrkg. dor Cl_-Ionen. In tlbereinstimmung hiermit 
ist der 0-Wert beim Pr2(S04)3 etwas gróflor ais beim Oetaliydrat; es gilt % (?' — 45,0) =  
57,43-10_1, p =  18,00. Auch hier steigen bei tiefen Tempp. dio /-Werte starker an; 
es steht dies im Gegensatz zum Octahydrat. Wenn hier dor nach der KRAMERschen 
Theorie zu erwartendo nicht entartete Term iiberhaupt eine Bolle sjiiclt, so tritt er 
offenbar merklich crst bei noch tieferen Tempp. in Erscheinung. Oder aber eine gerade 
Elektronenzahl ist zwar eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung fur 
das Auftreten des tem poraturunabhangigen Paramagnotismus; der entscheidende 
Faktor ist dio Natur des elektr. Feldes. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, 
Proceedings 34 . 1249—53. 1931. Leiden, Mitt. Nr. 218c aus dem phys. Lab.) Klemm.

W. A. Eoth, Zusammenfassender Bericht iiber die Forlscliriile, der Calorimetrie und 
Thermochemie in den letzten Jahren. Die Schwiiclien der Zahlen aus der „klass.“ Zeit 
werden besprochen; Metliodik (ausfuhrłich); auf den Vorteil des Durchblasens Von 
konstant temperierter Luft zwischen Calorimeter u. W.-Mantel, namentlich bei der 
Best. von negativen WarmetSnungen u. beim Calorimetrieren bei hoherer Temp., wird 
hingewieson. Einige noch unyoroffentlichte Daton (S02, CaSi03, Fe2S i04, Fe2P, H Re04, 
CH4, CO, CH3- OH) aus dem Inst. des Vfs. werden gegeben. Sonst Kritik u. Zusammen- 
fassung. (Ztschr. Elcktrochem. 38. 94—102. Febr. 1932. Braunschweig, T. H., Lab. f. 
phys. Ch.) W. A. R o t h .

K. S. Gururaja Doss, Eine Bemerlcung uber die Bedeulung der chemischen Kon- 
stanten. L in d e m a n n s  Berechnungen yon 0  aus den „klasa." Anscliauungen u. der 
Entartungstheorie kommt keine Bedeutung zu. Vf. entwickelt eine andere Formel.



1762 Aa. E l e k t r o c h e m ie . T h er m o ch em ie . 1932, L

O muB prakt. unabhangig sein von der Natur der Gase. Aber in der Ableitung steckt 
die Annahme, daB die einfachen Gasgesetze bis zum abs. Nullpunkt gelten (Integration 
der CLAUSlUS-CLAPEYRONsełien Gleichung). Daher laBt sich noch nichts definitives 
iiber dio Dimensionen der chem. Konstanten aussagen. (Indian Joum. Physics 6. 459 
bis 461. 30/11. 1931. Bangalore, Centr. Coli., Deptmt. of Chem.) W. A. R o t h .

E. J. M. Honigmann, Empirische Kontrolle einer einfachen Gleichung fur reałe 
Gase. (Vgl. C. 1 931 .1. 750.) Ist A das mechan. Warmeaquivalent, n eine Stoffkonstante, 
./der Warmeinhalt, jeine zunachst unbestimmteZahl, sogilt fiir „reale“ Gase d (P  V) — 
(n — l ) -d J/A n u. Cp =  g ( y p i ”-'!/"), Dje Gleichungen werden auf verschiedene Gase 
u. Dampfe angewandt. Es wird eine z. T. sehr gute Annaherung der vorliegenden 
Daten an die obigen einfachen Grundgleichungen gefunden, in denen n ais konstant 
angenommen wird. Auf die Zusammenhange mit Ca l l e n d a r s  Gedankengangen wird 
hingewiesen; doch kommt Vf. im unterkrit. Gebiet ohne das Covol. b aus. (Forseh. 
Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 2. 261—66. 1931. Wien.) W. A. R o th .

D. T. A. Townend und L. A. Bhatt, Isolhermen von Wasserstoff, Iiohlenoxyd und 
ihrer Gemische. (Vgl. C. 1929. II. 2983.) Die Unters. wird auf ein groBeres Temp.- 
u. Druckgebiet ausgedehnt: 0 u. 25° u. bis 600 at. Die Gemische enthalten 66,6, 50,2 
u. 33,3% H2. Guter AnschluB an die friiheren Messungen bis 170 at. — H2, 0°: p vA =
0.999347 +  0,65267 • 10~3 • p +  0,09192 • 10-° • p2 — 0,0285• lO"9 • p3; 25°: p vA =  1,090905 
-f  0,62183-10-3-p +  0,27938-10-°-p2 — 0,2454' 10-°-p3-[p vA =  P V / P 0-V0], Aus- 
dehn.-Koeff. bei 1 at =  0,003662. CO, 0°: p vA =  1,000729 — 0,73386- 10^-p  +  
4,72196• 10“°• p- — 3,4452•10~9■p3; 25°: p v A =  1,091825 — 0,44569-10-3- p +  3,98143- 
10_6-p2 —2,9657-10_9-p3. In ein GefaB von bekanntem Vol. (27,7 ccm) u. Temp. wird 
Gas gepumpt, der Druck u. hinterher das Vol. bei 1 at bestimmt. (Naheres s. Original.) 
Der Wasserstoff war bis auf 1, das CO bis auf 2%o rein. Pe(CO)5 wird durch CocosnuB- 
kohle zuriickgehalten. p vA steigt fiir H2 bei beiden Tempp. an, fur CO geht es bei 0° 
u. 80 at durch ein Minimum, bei 25° liegt das Minimum bei 60 at. Fiir die Gemischo 
liegen die Konstanten der obigen Gleichungen auf glatten Kurven zwischen den Zahlen 
fiir die Komponenten, so dafi man fiir jedes beliebige Gemisch interpolieren kami. 
Additivitat von Vol. oder Druck besteht nicht; es kommen Abweichungen vom Vol. 
bis zu 2,5% vor; sie sind bei 0° grófier ais bei 25°. Beim Druck konnen dio Abweichungen 
zehnmal so groB werden. Besser (bis auf ca. 2%) gilt das Gesetz von B a r t l e t t  (C. 1928.
II. 133): Der von einer Komponenten in einem Glasgemisch ausgeiibte Druck ist 
gleich dem Molenbriich mai dem Druck, den das reino Gas bei gleicher Konz. ausuben 
wurde. — In einem gewissen Druckgebiet sind die drei untersuchten H2-CO-Gemische 
weniger kompressibel ais die reinen Komponenten. Ahnliches ist auch fiir H,-He, 
H2-N2 u . H2-Ar beobaehtet worden. (Procecd. Roy. Soc., London. Serie A. 134. 502 
bis 512. 2/12. 1931. London, Inst. Coli. of Science a. Technol.) W. A. R o t h .

M. Jakob und W. Fritz, Versuche iiber den Verdampfungsvorgang. (Vgl. C. 1931.
1. 2028.) Die tatsiichlichen Verhiiltnisse im Kessel sind von den tliermodynam. weit
entfernt. Bei den Verss. bestehen die horizontalen Heizplatten aus liochglanz- 
verchromtcm oder mehr oder weniger aufgeraulitem Kupfer; Heizung elektr. yon unten. 
Die Temp. der Heizplatte, des W. u. des Dampfes wird mit Thermoelementen gemessen. 
Die Verdampfung wird dirckt beobaehtet, der Warmeubergang von Heizflaehe zum 
W. untersucht. Der Zusammenhang der Gestalt der Dampfblasen mit der Benetzbarkeit 
der Oberfliiche wird durch Momentaufnahmen festgehalten. Das W. ist stets iiberhitzt, 
der Dampf hat Siittigungstemp. Die Uberhitzung in einer Grenzschicht nachst der 
Heizfliicho ist besonders stark. Der EinfluB der W.-Hohe u. der Verdampfungs- 
gesehwindigkeit wird ermittelt. — Die Warineubergangszahl fur glatte Flaehen wachst 
zwischen den Belastungsgrenzen II =  250 bis II =  43000 kcal/qm-/t von rund 650 
bis rund 4000 kcal/qm-A-°C, oberhalb II =  2000 prakt. linear. Bei rauhen Flaehen 
sind die Verhaltnisse unklarer, was mit der Zahl der von der Oberfliiche adsorbierten 
Gaskerne zusammenhangen wird. Gelcgentlich stieg die Warmeiibergangszahl bis 
14000 kcal/qm • li• °C. Aus den Warmeiibergangszahlen werden Schliisse iiber den Zu
sammenhang des Verdampfungsvorganges mit dem Warmeubergang zwischen Heiz- 
flaclie u. W. gezogen. (Forseh. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 2. 435—47. Dez. 1931. 
Charlottenburg, Phys.-Teehn. Reichsanstalt.) W. A. R o th .

P. Kapitza und J. D. Cockcroft, ]Vasserstoffverflussigungsanlage im Mond- 
laboratorium der JRoyal Socieły. Die neue Anlage benótigt nicht so reinen Wasserstoff 
wie die bisher gebauten, bei denen die verunreinigende Luft die engen Roliren verstopfte. 
Der App. besteht aus zwei getrennten Kreisen, der erste, in sich ganz gcschlossene,
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onthalt reiusten Wasserstoff, der Arbeitskreis ungercinigten. Die sich fest absetzenden 
Verunreinigungen blciben in dem weit gebauten, mit Metallgaze gefiillten Austauscli- 
gefaB (exchanger) zuriick. (Abb. |im Original.) Kuhlung durch fl. Stickstoff. Die 
Rób ren bestehcn aus einer Cu-Ni-Legierung. Die Kontrolle der DurchfiuBgeschwindigkeit 
u. der Verfliissigung geschieht mittels einer Kombination von Pt-Widerstandsthermo- 
metern. 4 1 kónnen pro Stunde verfliissigt werden, 20°/0 gehen bei der Entnahme 
verloren. Pro Liter fl. Wasserstoff werden 1,3 1 fl. Stickstoff gebraucht. Um Verluste 
beim Aufbewahren zu vermeiden (n. Weise bestenfalls 15 g/Stde.) verwenden Vff. 
ein doppeltes DewargefaB, das innen mit fl. Luft gekiihlt wird; dadurch wird der Ver- 
dunstungsyerlust auf 2,5 g/Stde. herabgesetzt. Die (verbesserten) VorsiehtsmaBregeln, 
um bei Undichtigkeit eine Bxplosion zu verhindern, werden besehrieben. (Naturę 129 . 
224—26. 13/2. 1932. Cambridge.) W. A. R o t h .

H. Hausen, Eine neue Zuslandsgleichung des W asserdampfes. Fiir W.-Dampf liiGt 
sich zurzeit noch weniger ais fiir andere Dampfe eine theoret. begriindete Zustands- 
gleichung aufstellen, da die unbekannte Assoziation die Sachlage kompliziert. Hingegen 
ist cp des iiberhitztcn Dampfes geniigend genau bekannt, um eine bis iiber 200 at 
geltende empir. Zustandsgleichung aufzustellen. Eino quantentheoret. abgeleitete 
Formel stellt dio beobachteten Werte von cp ebenso genau dar, wie die Dampftabellen 
von 1923 es tun; dio genannto Formel wird also benutzt. Eine empir. Formel fiir 
cv '— cj)0 ":ird aufgestellt, in die auBei; Zahlcnkocffizienten jTfcrlt. u. Pkrit. eingehen 
u. die die Messungen gut wiedergibt. Ahnlich wird mit v, dem Wiirmcinhalt u. der 
Entropio vorgegangen. Abweichungen treten nur in der Nahe der Sattigungslinie 
oberhalb 130 at auf, da muB auf Grund der wenigen vorliegenden Daten zeichner. 
u. mit angcniiherten Gleiehungen gearbeitet werden. Alle Zahlen liegen (bis auf 3) 
innerhalb der in den Rahmentafeln der 2. internat. Konferenz (Berlin) festgelegten 
Toleranzen. (Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 2. 319—26. Sept. 1931. 
Miinchen.) W. A. R o th .

W. Koch, Die spezifische Wdrme des uberhilzten Wasserdampfes fiir Drucke ton 
120—200 at und von der Satligungstemperatur bis 450°. Einem gleichmaBig flieBenden 
Dampfstrom wird in einem warmedicliten Calorimeter eine bestimmte Warmemenge 
elektr. zugefiihrt, die Temp.-Erhóhung u. nach der Kondensation die Dampfmenge 
bestimmt; fiir die Druckdifferenz des ein- u. austretenden Dampfes (Drosselvorgang) 
wird eine Korrektur angebraeht. Niihere Besehreibung der Vers.-Anordnung s. Original. 
Temp.-Messung mit Widerstandsthermometern. Etwa 6 kg Dampf stromen pro Stunde, 
alle 6 Minuten wird das ablaufende W. gewogen. Das Calorimeter arbeitet streng 
adiabat., der Dampf war stets trocken. Gearbeitet wird zwischen 120 u. 200 at in Ab- 
standen von 20 at. c.p sinkt stets mit steigender Temp., mit steigenden Drucken anfangs 
immer steiler.
c , =  0,49 +  (1,55-107-p +  0,14-109)-T1- 3'5 +  6,036 • 103a • (p +  80)5*6* • T~la +  7,4302-

10130 (p — 71)4-41-2’- 50 +  7,9652-10315 (p — 19)21*79-5T-l3<>-(p =  120— 200 at).
Der hochste gemessene Wert ist 4,249 bei 200 at u. 368,5°. Obige Gleichung gibt die 
Werte bis auf etwa 0,3°/o wieder. (Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 3. 1— 10. 
Jan./Febr. 1932. Miinchen, Techn. Hoehseh., Lab. f. techn. Phys.) W. A. R o th .

F. BognajakoviĆ und J. A. Grumbt, Warmeinlw.lt fliissiger Athylalkohol-Wasser- 
gemische. Wiirmeinhalt-Zus.-Diagrammc sind fiir thermodynam. Rechnungen an Zwei- 
stoffsystemen sehr prakt. — Vf. arbeitet mit einem geschlossenen DurchfluBcalorimeter 
mit Pt-Widerstandsthermometern an den Eintrittsstellen fur W. u. A. u. der Austritts- 
stelle des Gemisches. Die Stromung wird turbulent gestaltet, laminare fiilscht die Er- 
gebnisse. Wenn das austretende Gemisch den gleichen Warmeinhalt hat wie die beiden 
eintretenden Strome zusammen, sind dio zu messenden GroBen u. die Fehlerquellen 
ein Minimum; Messung der Konz. mit dem Eintauchrefraktometer. Genaue Besehreibung 
des App. u. der Methodik. Resultate auf mehr ais 0,3 cal/g genau. Tabollen u. Dia- 
gramme fiir Warmeinhalte, Mischungswiirmen u. Kp. unter Drucken bis 3 at s. Original. 
(Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 2. 421—28. Dez. 1931. Dresden, Techn. 
Hoclisch., Maseh.-Lab.) W. A. R o th .

W. A. Roth und A. Meichsner, Zur Thermochemie des Thalliums. An calorimetr. 
Verss. mit elementarem [Tl] liegen nur zwei wenig ubereinstimmende von J. T h o m s e n  
vor, so daB die Basis zur Berechnung von Bildungswarmen aus dem Element unsicher 
ist. Yff. losen Tl bei ca. 20° in H2S 04-24H aO (Calorimeter mit Pt ausgekleidot) u. 
erhalten gut ubereinstimmende Werte. Verss., die Wiirmetonung aus der EK. der 
Kette T1/T12S 04 • 3200 H20/ZnS0.,-3200 H20/Zn zu kontrollieren, haben keinen guten
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Erfolg, da zu yiol Hilfsmessungcn notwendig sind. Loscn yon reinem |T1„0], durch 
Entwassern yon [T10H] bei 50° im Hochvakuum hergcstellt, in derselben Sóhwefels&ure 
ftihrt zu Bildungswarmen des [T120 ] aus den Elementen +  43,22 +  0,07 kcal15, ca. 
2% hóher ais THOMSENs Wert. Loscn yon [TIOH] u. [TI20 ] in yerschiedenen Mengen 
W. orgibfc fiir fTl20 ] +  H20  =  2 [TIOH] +  3,35 kcal. — Dio Lsgg. werden zur Best. 
der Neutralisationswiirmcn mit HC1 u. H„S04 benutzt. [TIOH] +  (HC1) =  [T1C1] +  
H20  +  38,24 ±  0,03 kcal; [Tl] +  0,5 (Cl2) =  [T1C1] +  50,35 kcal. 2 [TIOH] +  
H2SOioo"/, =  [T12S 04] +  2 H20  +  50,83 ±  0,09 kcal. Bildungswarme aus den Elementen 
+223,2 kcal. Neutralisationswarme +31,10 kcal, fast wie bei T h o m s e n . Eine grofie 
Zalil yon LSsungswarmen wird bestimmt. (Ztschr. Elektrocliem. 38. 87—93. Febr.
1932. Braunschweig, T. H., Inst. f. phys. Ch.) W. A. ROTn.

Marcel Prettre, Experiinentaluntersuchungen iiber die Oxydation und Ent
flammung in brennbaren Gasgemischen. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 1260. 1 9 3 2 . I. 1205.) Vf. 
behandelt Gemische von Luft u. gesiitt. KW-stoffen (n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan). 
Die alteren Angaben streuen stark (ausgedchntes Literaturverzeichnis!). Bei Ggw. von 
wenig n-Pentan tritt ein Leucliten bei 230—250° auf, Entflammung erst bei G60—680°. 
Das Leuchten ist mit Drucksteigerung verbunden. Uberstcigt der Pentangeh. den des 
theoret. Gemisches, so beginnt das Aufleuchten bei tieferer Temp. (220—230°), bei ein 
wenig hohercr (ca. 360°) tritt eine Flamme auf, die bei noch hoherer yerschwindet; 
der zweite Ehtflammungspunkt ist 670—710°. Die erste Entflammung riilirt von.den 
Prodd. der unyollstandigen Verbrennung her, die wśihrend des Leuchtens entstanden 
sind. Bei Hexan u. Heptan licgen die Verhiiltnisse mit kleinen Temp.-Verschiębungen 
nach unten, u. starkerem Leuchten der Flamme ebenso. Schon bei 100° kann man 
Prodd. der unyollstandigen Verbrennung nachweisen. Bei hoheren Tempp. steigt der 
Aldehydgeh. mit der Intensitat des Leuchtens an. — Vf. kann die widerspruchsvollen 
alteren Angaben erklaren.

Der EinfluC von Antiklopfmitteln wird studiert. Zusatz yon Bzl. zum Pentan- 
Luftgemisch erhoht die Temp., wo das erste Leuchten ointritt, u. wo das Leuchten 
intensiy wird, etwas, die erste Entflammungstemp. stark, oberhalb yon 7% Bzl. tritt 
keine erste Entflammung mehr ein; der zweite Entflammungspunkt iindert sich nicht 
wesentlich. Ahnlich wirkt Sn(C2H5)4, Wfihrcnd auch ein geringer Pb(C2H5)4-Zusatz 
(mit Metliylendibromid u. Monoclilornaphthalin) die ersto Entflammung yerhindert, 
u. die Temp. des Auflcuchtens stark erhoht. Bei hólierem Geh. an KW-stoff wird die 
zweite Entflammung unmoglich. Mit steigendem Mol.-Gew. des KW-stoffs muS man 
mehr Pb(C2H5)4 zusetzen, um die glciche Wrkg. zu erzeugen. Die Antiklopfmittel 
erschweren also die Bldg. der unyollstandigen Verbrennungsprodd., das Klopfen riihrt 
yon der ersten Entflammung her. Zusatz yon Amylnitrit, das die entgegengesetzte 
Wrkg. wie Pb(C2H5)4 hat, bringt keine wesentlichenAnderungcn mit sich. (Ann. Office 
Nat. Combustibles liąuides 7. 533—58. 1931. Paris, Sorbonne.) W. A. R o t h .

As. K olloidchem ie. Capillarchemie.
Paul Woog, Die Ausbreilung von Ol auf TFasser. Vf. untcrsucht theoret. die 

(Jborschichtung u. Ausbreitung yon Ol auf W., stellt dio Unterschiedc von fetten u. 
minerał., sowie aktivierten minerał. Olen fest u. geht kurz auf das Glatten von Mceres- 
wogen mittels Olen ein. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 6. 617—55. Juli/Aug.
1931.) K. O. Mu l l e r .

F. A. H. Schreinemakers und J. P. Werre, Osmotische Systeme, die drei durch 
zwei Membranen getrennte Flussigkeiten enłhalten. Dio Osmose wird in ternaren Fl.- 
Systemen [L (1) \ L (z) \ L  (2)] gemesscn, in welchen die Zus. yon L  (1) u. L  (2) wahrend 
des gesamten Prozesses konstant gehalten wird. Wenn zwei Komponenten inyariabel 
sind, iindert sich die Zus. der Zndschenlsg. L  (z), u. zwar stellt sich kcin Gleichgewicht ein, 
sondern es kommt zu einem stationaren Zustand, in welchem die Diffusion weitergeht, 
die Zus. der Zwischenfl. sich nicht andert, die Menge jedoch je naeh der Natur der 
Membran zunimmt (Cellophanmembran) oder abnimmt (Membran aus Schweinsblase). 
Die stationare Zus. der Zwischenlsg. hangt ab, 1. von der Zus. der beiden invariablen 
Fil., 2. yon der Beschaffcnheit der Membranen, 3. von der Rolle, die der Membran- 
oberflacho zukommt. — Die untersuchten Systome enthielten ais inyariable Fil. roines 
W. [L (1)] u. eine Lsg. yon 4,683°/o NaCl +  10,096°/„ Na2C03 in 85,221% W. (X(2)]. 
Die yariable Zwischenfl. war nacheinander eine NaCl-Lsg., eine Na2C03-Lsg., W., eine 
NaCl-Na2C03-Lsg. von alinlicher Zus. wie L  (2). Dio stationare Zus. der Zwischenlsg.



wurdo unter Anwendung von Membranen aus Schweinsblusen u. Cellophan ermittelt. 
(Rec. Trav. eliim. Pays-Bas 51. 51—60.15/1 .1932 . Lciden, Anorgan. Lab. d. Univ.) Gu r .

William D. Harkins, Orienlierte Molekule auf der Orenzfldche fcsl-fliissig und die 
unspczifische Natur der gcwdhnlichen Adsorption. Beim Befeuchten feiner Pulver wird 
Warme frei. Mit T i02 wiu'den folgcndo Werto gefunden: W. =  1,00 (absol. Wert 
1,15 cal/g); Buttersiiuro =  0,77; Atliylacetat =  0,70; Butylalkohol =  0,G7; Aceton =
0,58; CCI., =  0,47; Bzl. =  0,34. Mit Sn02, ZnO, S i02 u. BaS04 ergoben sieli die gleiehen 
relativen Wcrte, wenn die Palle, boi denen chem. Bk. eintritt, ausgeschlossen bleiben. 
Dor Effekt ruhrt also von unspezif. Kraften hor. Wenn eino organ. Saure oder W. 
dem Bzl. zugesotzt wird, dann steigt die Bonetzungswarme auf den Wert, wio er bei 
der reinen Zusatz-Fl. gefunden wurde, gerado wenn eine dichtgepackte monomolekularo 
Schicht gebildet werden kann. — Der groBe Effekt polarer Gruppen auf die Benetzungs- 
warme zeigt, daB die Moll. an der Grenzfliiche mit ihren polaren Gruppen dem festen 
Korpor, mit iliron nichtpolaren Gruppen der FI. zu orientiert werden. (Physical Ror. [2] 
39 . 190. 1/1. 1932. Univ. of Chicago, G. H . JoNES-Lab.) L o r e n z .

J. H. de Boer, experimentell mitbearbeitot von J. Broos, Adsorption und Ober- 
fldchenreaktion von Alizarin an vakuunisublimierten Erdalkalilmlogenidschichten. (Vgl.
C. 1932- I. 202.) Vakuumsublimierte CaF2-Sohicliten adsorbieren bei 100° Alizarin, 
wodurch die erhaltene Schicht eino klare rotbraune Farbo annimmt. Beim Erliitzen 
der Adsorptionsscliicht auf 300—-400° schlagt ihre Farbę irrevcrsibel in Rot um. Dabei 
gehen die adsorbierten Alizarinmoll. in einen chem. gebundenon Zustand iiber, indem 
ihre OH-Gruppen mit den F'-Ionen der CaF2-Schicht unter HF-Austritt reagieren. 
Wiilirond adsorbiertes Alizarin in Amylalkohol 1. ist, ist gebundenes darin nur nach 
Behandlung mit verd. IIC11. Das Konstantbleiben der aufgenommenon Alizarinmonge 
nach dem Erliitzen, sowie Vorss. mit CaF2-Pulver mit annaliernd bekanntor Oberfliiche 
zeigen, daB hier eino Oberflachenrk. vorliegt. Dio Best. der gebundenen Alizarinmonge 
(cólorimctr.) u. der abgegebenon HCl-Menge bei der Aufnahme durch BaCi2 (jodomotr.) 
ergibt, daB bei dor Bindung zwei Cl'- (bzw. F'-) -Ionen durch oin Alizarinmol. ersetzt 
werden kónnen. SrF2 u. BaF2 zeigen dasselbe Verli., nur sind die dabei auftretenden 
Farbanderungen stiirker (das Absorptionsspektrum der Adsorptionssehichten wurdo 
photometr. untersucht). An BaCl2 geht die Umsetzung Alizarin (adsorbiert) — y  
Alizarin (gebunden) erst bei 200° (bei Fluoridschichten schon bei 100°) vor sich, so daB 
in diesem Fallo der adsorbierte Zustand, sowio sein Absorptionsspektrum erhalten 
werden kann. Die Licktabsorptionsmaxima dor gebundenen Schichten liegen boi CaF2, 
SrF2 u. BaF2 bei 4820, 4950 bzw. 5200 A, was fiir dio starkere Polarisationswrkg. des 
Ca++-Ions spricht. Das Absorptionsmaximum des an BaCl2 adsorbierten Alizarins 
scheint weiter im Ultraviolett zu liegen, ais bei CaF„, was auch der Erwartung ontspricht, 
da die F'-Ioncn der CaF2-Schicht die polarisierendo Wrkg. der H‘-Ionen starlcer herab- 
setzen ais die Cr-Ionen der BaCl2-Schiclit. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 15. 281 
bis 299. Jan. 1932. Eindhoven, Holland, Natuurkunding Lab. d. N. V. Philips’ Gloei- 
lampenfabrieken.) F a r k a s .

J. H. de Boer, Oberflachenbestimmung und Adsorption an mkuumsublimierten 
Bariumchloridschichten. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird dio von yakuumsublimierŁen BaCl2- 
Schichten aufgenommene Alizarin- u. J2-Menge bestimmt, u. aus der letzteren auf 
Grund der Isothermengleichung die maximal adsorbierbaro J2-Menge berechnot. Der 
Vergleieh dieser J2-Menge mit der Alizarinmenge zeigt, daB 4-mal soviel J-Atome 
adsorbiert werden konnen ais Alizarinmoll. Da aber 1 Alizarinmol. 2 Cr-Ionen ersetzen 
kann, entspricht die maximalo J-Adsorption einer monoatomaren Scliicht, wobei es
2-mal soviel Adsorptionsstollen fiir J gibt ais Cr-Ionen in der Oberflachc. Aus diesen 
Daten lcami man die mittlere Dicke der BaCl2-Sohicht zu 5—11 Moll. u. dio spezif. 
Oberflacho zu 100—250-10‘ ącm/g berechncn. SchlieBlich werden J-Adsorptionsverss. 
an BaCl2-OberfIachen von bekannter GróBo boi 5,1 u. —9,5° ausgefiilu t. Sio bestatigen 
das bercits gefundeno Ergebnis, daB die J-Adsorption gegeniiber der Verdampfung 
endotherm, d. h. die Bonetzungswarme negatiy ist (C. 1932. I. 202). (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B. 15. 300—10. Jan. 1932. Eindhoven, Holland, Natururkunding Lab. d.
N. V. Philips’ Gloeilampcnfabrieken.) F a r k a s .

Satyaprasad Roychoudhury und Inanendra Nath Mukherjee, U ber akthier/e 
Kohle. Der Inlialt deckt sich im wesentlichen mit der im C. 1932. I. 1210 referierten 
Arbeit. (Ztsolir. physikal. Chem. Abt. A 157. 435—41. Okt. 1931. Calcutta, Chem. 
Abt. d. Univ.) ' Gu r i a n .
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F. Krczil, Uber das I erhaltcn der Zuckcrkohle bei der Adsorption einbasischer 
aliphalischer Sauren. (Vgl. C. 1 9 3 1 . 11. 1395.) Die Ansichten verscł*iedener Autoren 
iiber dio Ursaehe des unerwarteten Ver)i. von akt. Zuckerkolilc boi der Adsorption 
von homologen Glicdern der aliphat. einbas. Sauren (Abweichungen yon der T raube- 
sohen Rogel) werden besproohen. Im AuschluB daran wird der EinfluB der KorngróBe 
der Kohle (200—30 /i) auf die Orientierung der Adsorptionsroilien untersucht. 
Es zeigt sich bei der Adsorption von Ameisensaure, Essigsaure, Propionsiiure u. Butter- 
siiure, daB die adsorbierte Fettsauremenge mit zunchmcnder Feinheit der Kohle an- 
steigt. Im untersuchten Korngrófienbereich tritt jedoch keine Anderung der Orientierung 
der Adsorptionsreihen ein. — Adsorptionsyerss. an einer durch fraktionierte Sedimen
tation gewonnenen u. bei 120° getrockneten Kobie (50—30 /<) ergaben eine geringe 
Abnahme der Adsorption mit abnehmender KorngróBc, was auf das Vorlmndensein 
einer bei dieser Temp. nicht entfembaren W.-Haut auf der Kohle zuriickgefuhrt wird. 
Die gleiche Kohle zeigt nach Trocknen bei 500° bei Ggw. geringer Luftmcngen eine 
Neigung zur Umkehr der Adsorptionsreihen. Jedoch wird dieses Yerh. nicht nur durch 
dio Feinheit der Kohlen, sondern auch durch eine Aktiyierung durch den noch yor- 
handenen 0 2 erklart. Einen Beweis dafiir liefert die Tatsache, daB durch fraktionierte 
Sedimentation gewonnene Kohle nach Erhitzen im Vakuum (p — 0,003 mm Hg) auf 
600° keine Anderung der Orientierung der Adsorptionsreihen bewirkt. — Eine mechan. 
Zerkleinerung (von 0,2 mm auf < 5 0  /<) ergibt eine Kohle, die gleiche Adsorptions- 
faliigkeit besitzt, wic die grobkornige Ausgangskohle. Daraus wird gefolgert, daB die 
hOhere Adsorptionsfahigkcit von durch Sieben oder fraktionierte Sedimentation ge- 
wonnener feinkóniiger Kohle durch die hóhere Aktiyitat der klcineren Kohlenteilchen 
in der Ausgangskohle verursaeht ist. (Kolloid-Ztschr. 58 . 68—76. Jan. 1932. Frank
furt a. M., Physiltal.-chem. Inst. d. Univ.) G urian.

Arthur H. Pettinger, Adsorption im Farbeprozep und Klarverfahren: Molekuł- 
orientierung. Vf. bespricht die Rolle der Adsorption u. Mol.-Orientierung bei der Klarung 
mit Kohle, beim Fiirben u. bei den Schnuervorgangen. (Dyer Calico Printer 67. 
73—74. 22/1. 1932.) _ _____________  R. K. Mu l l e r .

T. R. Bolam, The Donnan eąuilibria. London: Bell 1932. (IGI S.) 8°. 9 s. net.
A. Boutaric, Los colloides et 1 ćtat colloidal. Paris: Fólix Alcan 1931. (II, 259 S.) 16°. 18 fr.

B. Anorganische Cliemie.
Hitosi Tominaga, Ober die Aussclieidungsfonn des Schioefels. Die Rk.-Ge- 

geschwindigkeifc der folgenden R k.: 2 NO +  2 H2S — >• N„ +  2 H20  +  2 S wurde 
zwisclien 12,0 u. 50,0° studiert. Die Gesamtdruek-Zeitkurve lauft stets durch ein 
Minimum. Der w&hrend der Hauptperiode der Rk. ausgeschiedene S bleibt braun u. 
durehsichtig, bis er beim Minimumpunkt der Kurve plotzlich liclitgelb u. triib wird. 
Diese Erscheinung wird darauf zuriickgefuhrt, daB sich der H2S zunachst rascher zers., 
ais der S krystallisieren kann. Der ausgeschiedene S kann in diesem Zustande melir 
H2S absorbieren, ais er in fester Phase dazu fahig ist. Sobald nun Krystallisation ein- 
tritt, wird der absorbierte H2S freigegeben, was das erneute Ansteigen des Druckcs 
erklart. Zur weiteren Klarung der Frage wurde der ausgeschiedene S im Vakuum 
sublimiert, er zeigte keine Doppelbrechung, (Journ. Fac. Science Hokkaido Imp. Univ. 
Serie III. Chemistry 1. 181—83.- 1930.) Ma h n .

F. Foerster f  und Ehrhart Gruner, Beilrdge zur Kenntnis der schwefligen Sdure 
und ihrer Salze. X. Die Ze.rselzung der schwefligen Sdure unter kalahjlischer Einwirkwig 
•eon Jodion. (IX. ygl. C. 1 9 3 1 . II. 2439.) Die Zers. der schwefligen Saurc nach:

' 3 H2S 03— >- 2 S 04" +  4 H' +  H20  +  S , 
fiir die steigende H ‘-Konz. hemmend sein muB, u. ais dereń positiye Katalysatorcn 
entstehende Zwischenprodd. (S20 3" u. S3Oc") angesehen werden, wird durch J' be- 
giinstigt, dadurch, daB die Entstehung von Trithionat begiinstigt u. die hemmende 
Wrkg. yon H' yermindert wird. An Hand einer Reiho yon Verss., bei denen bei ver- 
scliiedenen Tempp. u, mit yerschiedenen J: S 02-Verhaltnissen u. zur VergróBerung 
der H'-Konz. teilweise unter Zusatz von HC1 u. anderen starken Sauren gcarbeitet wird, 
zeigen Vff., daB fiir die Anderung des Umsatzes mit der Zeit Kurven von 3 yer
schiedenen Typen erhalten werden: 1. S-formig, durch Inkubation heryorgerufen,
2. von Anfang an gegen dio Zeitaclise konkay u. 3. geradlinig ansteigend. Wird der Lsg. 
nur K J zugesetzt, so tritt Kurye 1. heryor, u. zwar um so ausgesprochener, je kleiner
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dio KJ-Konz. u. je niedriger die Temp. ist. Jc groBer beide sind, urn so kiirzer ist dio 
Inkubationszeit, u. schlieBlich yerseliwindet diesc ganz. Dann erscheint dio Wrkg. von 
J' um so gcringor, jc leichtor auch ohnc J' der schwefolhaltigc Katalysator zur Wirlc- 
samkoit kommt, d. h. mit steigender Temp. Bei 150° ist daher ein KJ-Zusatz nur noch 
wenig wirksam. Zusatz von H' bewirkt, daB die Kurveu von Anfang an steigen. In
1-n. HCl-Lsg. tritt demnach meist Kurvenart 2. auf, u. dor Umsatz ist dann śtarker 
beschleunigt ais durch J' allein. Woitere Steigung der H'-Konz. auf 3-n. HC1 ver- 
langsamt den Umsatz u. fiihrt zu Kurvenart 3. Dieso tritt bei 100° nur bei kleinstcr 
J'-Konz., u. zwar hier auch in 1-n. HCI, bei 125° auch bei hoherer J'-Konz. auf. Boi 
150° ist Kurvenart 2. auch in 3-n. HCI die allein zu beobachtonde. — Dio katalysierende 
Wrkg. von J' wird auf die Komplexbldg. mit S 0 2 zuriickgefuhrt, wobei je nach den 
Bedingungen zwischen [J(H20)4]' u. [J(S02).,]' liegende Komplexo ontstohen u. bei 
gróBerer H'-Konz. durch Verschiebung von H' +  H S 03' ^  II2S 0 3 =?*= H20  -f S 0 2 
sich an S 0 2 reichere Komplexo bilden. Es wird angenommon, daB in dem Komplex dio 
Bldg. der katalyt. wirkenden S-Verbb. begiinstigt u. der hemmenden Wrkg. von IP  
entzogen wird. Dio Bedingungen, bei denen J[(S02)3H20]' entstcht, werden ais dio 
giinstigsten angesehen. Mit steigender Temp. scheint die hydra tisierende Wrkg. des 
W. auf dio Komplexe grófier zu werden. Vcrss., bei denen bei Ggw. oder Abwesenheit 
yon K J Thiosulfat u. Polythionate zugegeben werden (vgl. auch C. 1923. III. 345) 
zeigen, dafi die katalyt. Wrkg. von Thiosulfat u. Polythionaten bei Ggw. von J' viel 
groBer ist u. daB dio Umsetzung bei Abwesenheit von J' plótzlicli beendet sein kann. 
Wahrend S20 3" u. S3O0" noch in 3-n. IICl eine sehwache katalyt. Wrkg. hervorrufon, 
findet ohne diesc Zusatze in J'-freien Lsgg. solbst bei 150° iiberhaupt keine Umsetzung 
statt. Daraus wird ersehon, dafi eino grofie H'-Konz. nicht nur dem Bestehenbleiben 
des Katalysators entgegentritt, sondern dessen Entstehen iiberhaupt nicht zulaBt. 
Ais Primaryorgang soli dio Bk. 2 H S 03 — y  SO," -f H2S 0 2 ablaufen konnen. In so 
stark sauror Lsg., dafi prakt. nur S 0 2 vorhanden ist, muB nach Ansicht der Vff., wenn 
dieses in SO," u. S ubergefiikrt werden soli, S20 3" zugegen scin. um nach:

S20 3" +  2 H - — y  2 SO +  H20 , 
das nach Gleichung SO +  2 S 0 2 -f  H20  — y  H2S30 6 zur Bldg. des eigentlichen Kata
lysators, ais der das Trithionat angesehen wird, notwendigo SO zu lieforn. (Ztschr. 
anorgan. allg. Cliem. 203. 245— 70. 26/1. 1932. Dresden, T. H.) E l s t n e r .

L. M. Dennis und E. G. Rochow, Sauerstoffsauren des Fluors. Durch Einw. von 
Fluor auf eino 50%ig. wss. Lsg. von KOH bei —20° wird neben Kaliumfluorid eine 
Lsg. erhalten, die selbst nach mehrtagigem Stolien bei gewolmlicher Temp., Durch- 
blasen von Luft oder 3-std. Erhitzen auf 60° aus K J Jod ausscheidet. Dassełbe ist 
mit LiOH- u. Ca(OH)2-Lsgg. dor Fali, wahrend das Einleiten von Ozon wirkungslos 
ist. Auch nach dem Ansauern bleiben die oxydierenden Eigg. erhalten. Durch Einw. 
von Fluor auf eine Suspension yon CaC03 in k. W. u. anschlioficnde Dest. wurde eine 
saure (absol. Cl-freie) FI. erhalten, in der das Verhaltnis von H‘ zu O wie 1: 2,31, 1: 2,22 
u. 1: 2,80 gefunden wurde. Vff. vermuten die Ggw. von H F03, wahrend dio noch 
starkeren oxjrdierenden Eigg. der FI. vor der Dest. auch nocli auf die Anwesenhoit 
yon HFO hindeuten. Durch Eindampfen des Einw.-Prod. von Fluor auf Cs2C03 in W. 
wurdo eine auBerordentlich stark oxydierendes 11. Salz erhalten. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 832—33. Febr. 1932. Itliaka, N. Y., Cornell Umv.) B e r s i n .

Erie John Baxter Willey und William Arthur Stringfellow, Uber aldiren Stich- 
stoff. IX. Die elektrische Leitfuhigkeit von alctivem Stickstoff. (VIII. vgl. C. 1930. II. 
2753.) Die Verss. von Co n s t a n t in id e s  (C. 1927. II. 1786) hatten es wahrscheinlich 
gemacht, daC die elektr. Leitfiihigkeit des akt. N auf eine Elektronenemission der 
Elektrodenplatten zuriickzufuhrcn ist. Ais Ursaclie fiir die Elektronenemission kommt 
entweder das kurzwcllige Lieht des Nachgliihens oder der StoB des akt. N auf dio 
Elektrodenplatten in Frage. Vff. vermuten, daB der zweite angefiikrte Grund der tat- 
siichlicho ist, in Analogie zu den Beobachtungen von Ol ip h a n t  (C. 1929. II. 2749), 
der festgestellt hat, daB bei dem Auftreffen angeregtor He-Atome auf gasfreies Mo 
Elektronen emittiert werden. Es ist ferner wahrscheinlich, daB der genannte Effekt 
nur yon den 8,1 V-metastabilen Molekiilen hervorgerufen wird, da die Energie der 
niedriger angeregten Atome (2,37 u. 3,56 V) zu klein ist. Es ergibt sich dies aus der 
Gleichung: E  -f- (t> =  M  (M  ist die Energie des metastabilen Atoms, <j) die Arbeits- 
funktion des Metalls u. E  die Emissionsenergie), da dio Arbeitsfunktion der Metallc 
niemals wesentlieh unter 4 Y liegt. — In einer ersten Reihe yon Verss. wird zunachst 
festgestellt, daB die Entfernung der geladenen Partikel aus dem N seino Reaktiyitat

11511



1768 B . A s o r g a sis c h e  Ch e m ie . 1932. I.

gegenuber NO u. wahrscheinlich seine allgemeine chem. Bk.-Fahigkeit nicht beeinfluBt. 
Sodami werden die Yerss. von CołCSTAKTINIDES bestatigt, indem gezsigt wird, daB 
die Eleklronenemission ein Oberflaeheneffekt der Kathode ist. Es wird femer die 
experimentelle Anordnung beschrieben, mit der der Beweis erbracht wird, daB die 
Elektroncnemission kein photoelektr. Effekt ist. Untc-r der Annahme, daB die Elek- 
tronenemission auf die DesaktiYierung der 8 V-metastabilen Molekule an der Elek- 
trodenoberflache zuruckzufuhren ist, wird die GroBe der Leitfahigkeit berechnet. 
Es wird ferner gezeigt, daB das Fehlen der 8 Y-Molekule den Effekt Yerschwinden laBt 
u. beschrieben, in welcher Weise die Rk. durch Yergiftung der Wandę des Rk.-GefaBes 
durch beigemengte Fremdgase beeinfluBt wird. Die Yerss. zeigen, daB die S Y-Molekule 
bei der Gliihemission eine wiehtige Rolle spielen u. fuhren zu folgendem Rk.-Schema: 

1. X  +  N , — y  Nj,® +  N  ' 2. N28 +  N2’3 — y  X,10-3 -ł- N  — >- X,8 +  Ar.
3. N?8 4- N 3-5 — >- N j11*® +  X  — y  Nj8 -f  h 

Es werden schlieBlich die Bldg.-Móglichkeiten des chem . Y erm utlich  besonders akt. 
2,3 Y-N-Atoms diskutiert. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 142—52. Jan. London, 
Sir W. R a m s a y  Lab., Univ.) J u z a .

Erie John Baxter Willey und Stanley George Foord, Ober ahiven Stichstoff. 
X. Eine vermulelc ozydable Modijikation des Sticistoffs. L o ttry  (C. 1912- II. 1185) 
berichtet iiber eine instabile Modifikation des X, die mit 0 3 unter Bldg. Yon X 0 2 reagiert. 
W en n  man Luft e rs t  durch einen Ozonisator u. dann durch eine Funkenfalle stromen 
laBt, bildet sich  XOs, d as  spektroskop, nachgewiesen werden kann. Das Yorozonisieren 
d e r Luft Y erm ehrt d ie  N 0 2-Bldg. um das Doppelte, verglichen mit d e r  Ausbeute bei 
Verwendung der Funkenstreeke allein. Den gleichen Effekt erhalt man, wenn das 
Gas erst die Funkenstreeke u. dann den Ozonisator passiert, was sehr merkwiirdig 
ist, da das NO, im allgemeinen in dem Ozonisator zers. wird. Man erhalt femer auch 
dann eine Vermehrung der N 0 2-Bldg., weirn die Luft, welche d ie  Funkenstreeke passiert 
hat, mit einem Stroni ozonisierter Luft gemiseht wird. — Vff. sind der Ansicht, daB 
diese Effekte nicht mit der von LoWRY angenommenen Modifikation des N zu erklaren 
sind, sondem mit der groBen Verschiedenheit der Osydationsgeschwindigkeit des NO 
einerseits dem 0 2 gegenuber u. andererseits gegenuber 0 3. Die Apparatur der Vff., 
im wesentlichen bestehend aus zwei Ozonisatoren, einer Funkenstreeke u. einer photo- 
metr. Einrichtung, wird ausfuhrlich beschrieben. Bei den Verss. wird die Zus. der 
Gase u. die Reihenfolge der Ozonisierung u. des Durchlaufens der Funkenstreeke etwa 
in der oben angegebenen Weise Yariiert. Die Yerss. bestatigen die Yermutungen der 
Yff. Es kann auch der N 0 2-Geh. der Rk.-Prodd. mit Hilfe der Rk.-Gesehwindigkeiten 
fur 2 NO -f  0 2— y- 2 XO, u. XO +  0 3— Y  X 0 2 +  0 2 berechnet werden. Die bei 
Yersehiedenen Stromungsgeschwindigkeiten gewonnenen esperimentellen Werte stimmen 
mit den berechneten uberein. Weitere Bestatigungen der von den Vff. Y ertre tenen  
Anschauimgen liefert die Disknssion einzelner Vers.-Resultat-e. (Journ. ehem. Soc., 
London 1932. 153—61. Jan. London, Sir W. R a m s a y  Lab. Univ.) J c z a .

— . Zerselzung von Tricalciumsilical in dem Tem peralurgeb i et 1000—1300°. Tri- 
ealciumsilicat zers. sieli zwischen 1000 u. 1300° ziemlieh schnell, am heftigsten bei 
1175°. Die Ggw. Yon Zerfallprodd., Dicalciumsilicat u. Kalk, u. ebenso Gips beschleu- 
nigen den Zerfall. (Journ. Franklin Inst. 212. 515— 16. Okt. 1931.) E lstxep ..

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber hydrothermale Synlhese ron Calcium- 
silicalen ur.ter geicóhnlicfiem Druck. I. (Ygl. C. 1931. II. 1839. 1932. I- 1068.) Yer- 
sehiedene Gemische von CaO u. SiO» (1: 1, 3: 2 u. 2: 1) werden in einem Strom von mit 
COj-freier Luft gemisehten HjO-Dampf 1 Stde. auf 600, 700, 800, 900, 1000 u. 1100° 
erhitzt, u. danach auf freies ĆaO, freies SiOs, gebundenes oder 1. S i02 u. Gesamtgeh. 
an CaO untersucht. Es zeigt sich keine Gewichtszunahme, d. h. keine Rk. mit dem 
H20-Dampf, u. daB bei d en  Y ersehiedenen Ausgangsgemischen immer zuerst 3 CaO • 
2 Ś i02 gebildet, u. dieses bei ca. 900° in 2CaO-SiO» ubergeht, wobei im Falle des 
2 CaO: 1 S i02-Gemisches dieser tlbergang etwas fruher eintritt, u. schon bei 800° 
teilweise stattgefunden hat. Bei 1100° reieht die Erhitzungsdauer nicht zur Yollstandigen 
Bindung des S i02 aus. Unterss. iiber den EinfluB langeren Erhitzens u. das Verh. Yon 
Gemischen mit geringeren u. hoheren CaO-Gehh. werden fortgesetzt. (Journ. Soe. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 378 B—81 B. Okt. 1931. Tokio, Imp. Univ., Inst. 
Silicate Ind., Dept. of Appl. Chem., Fac. Engineering.) E l s t x e r .

Erhard Gmner, Unier&uchungen an AU:ali-Aluminiumsilicalcn. II. Ammonium- 
‘permuiiie und ihre Abkómmlinge und der Yersuch einer chemischen Klassifihałion der 
PermutUe. (I. Ygl. C. 1929. II. 2029; Ygl. auch C. 1 9 3 2 .1. 1213.) Behandelt man Alkali-
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permutite zur Darst. von NH4-Permutiten mit NHjCl-Lsgg., so zeigt sieh, daB das 
Anfangsglied der Permutitreihe, Na20-AI20 3- 2 S i02- 2 H2Ó nicht den Erfordernissen 
der beim Basenaustausch giiltigen GesetzmaBigkeiten gehoreht, wie das bei den Per- 
mutiten mit melir ais 2 Mol S i02 der Pall ist, da nicht der zu erwartende Ammonium- 
permutit (NH4)20-A l20 3-2 S i02-2 H;,0 entsteht, sondern ein Permutit, der n«r die 
Halfte des Ammoniak enthalt u. dessen W.-Geh. nicht dem zu erwartenden Permutit 
entspricht. Dagegen werden aus den Permutiten Na20  ■ A120 3 • 3 S i02-4 H20  u. Na20  • 
Al20 3-4 S i0 2-4H20  die entsprechenden NHj-Permutite erhalten. Das gleichegilt fiir die 
Darst. der Hydrazinpermutite. In ersterem Palle zeigt sieh der bisher noch nicht 
beobaclitete Vorgang, daB zwar die Aquivalenz der aus dem Permutit ausgetretenen 
Na-Ionen u. der aus der Bk.-Lsg. entfernten jNTH4-Ionen gewahrt bleibt, daB aber nur 
die Halfte der letzteren in den Permutit eintreten, wahrend die andere Halfte der 
XII.r Ioncn eine Zers. erleidet, wobei das dabei entstehende NH3 in Preiheit gesetzt 
wird. — Der Hydrazinpermutit reagiert mit H20 2 unter Bldg. eines Permutits H20 2- 
A120 3-2 S i02-3 H20 , u .  dieser wieder mit fl. S 0 2 unter Entstehung eines Permutits 
S 02-Al20 3-2 S i02-3 H 20 . Aus diesen Korpern entsteht durch Einw. von Alkalihydr- 
oxydlsg. der Permutit Na20-A120 3-2 S i02-2 H20 . Salzlsgg. wirken nicht ein. Mit 
W. im Bombenrohr bei 120—130° ergibt sieli ein Kórper A120 3- 2 S i02- 3 H20 , der infolge 
seiner Bk. mit Alkalihydroxydlsg. ais eine Aluminiumkieselsaure zu betrachten ist. 
Demnach sind Permutite mit 2 Mol Kieselsaure Salze dieser Saure. Permutite mit 
mehr ais 2 Mol SiO„ geben, mit Alkalilauge im Bombenrohr behandelt, so viel Kiesel
saure u. W. an die Alkalilauge ab, daB ais Riiekstand der Permutit mit 2Mol S i02 
zuriickbleibt, welcher somit ais Grundpermutit anzusehen ist, auf den sieh alle anderen 
aufbauen. Daraus u. aus dem Verh. der Permutite mit mehr ais 2 Mol S i02 zu fl. 
Ammoniak, wobei das uber den Betrag von 2 Mol im Permutit enthaltene W. ent- 
fem t wird, ist zu schlieBen, daB die iiber 2 Mol S i02 u. W. im Permutit enthaltenen 
Anteile ais in fester Lsg. oder in lockerer Bindung mit dem Grundpermutit yorliegen. 
Die im Grundpermutit in fester Lsg. befindliche Kieselsaure reagiert mit dem NH3 
u. bildet KH,- bzw. Hydraziniumsilicat, das in fester Lsg. mit dem Grund- (Ammonium-) 
permutit yerbleibt. Die Formulierung der N il, u. Hydraziniumpermutite mit mehr

Al2-Si2-H rO 10 J . .  .N H ^S iO * bzw. 
[AląSisH4O10J g 2“ 6 . . .  X2HiH3Si01. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 202. 337—57. 
24/12. 1931. Dresden, Techn. Hochsch., Anorgan.-chem. Labor.) K lever .

Erhard Gruner, Unlersuchungen an Alkali-Aluminiumsilicaten. HI. Hydro- 
lytische Erscheinungen an Permutiten. (II. ygl. vorst. Ref.) Von allen Alkali-Aluminium- 
silicatcn reagieren Suspensionen von Permutiten in W. am starksten alkal. Die Rk. 
mit W. ist so stark, daB sio in langsamer u. yorsiehtiger Titration maBanalyt. yerfolgt 
werden kann. Die Alkaliabgabe erreieht ihr Ende, wenn ein Drittel des Permutitalkalis 
in Lsg. gegangen u. durch die aquivalente Menge W. ersetzt worden ist, daraus ergibt 
sieh die Notwendigkeit einer Formulierung der Permutite in mindestens der dreifachen 
FormelgróBe. Dieselben Ergebnisse werden mittels der elektrometr. pH-Bestst. yon 
Suspensionen yon Alkalipermutiten erhalten, wobei die Vorgange sieh ais umkehrbar 
erweisen. Diese hydrol}^. Vorgange bedingen eine Reihe von Erscheinungen, die sieh 
in der Festhaltung ge^-isser Anionen an Ńiehtalkalipermutiten geltend machen. So 
farbt sieh Ag-Permutit beim Zusammenbringen mit Chromatlsg. rotbraun, Ca-Permutit 
nimmt Phosphorsaureion auf. Die Rkk. yerlaufen dabei in der Art, daB bei Einw. sein- 
yerd. Chromatlsg. auf Ag-Permutit die Rk. unter moglichster Vermeidung des Basen- 
austausches vor sieh geht. Bei Einw. iiberschussiger Chromatlsg. findet dagegen voll- 
standiger Basenaustausch statt. — Die an Permutiten entstehenden schwer 1. Salze 
zeigen stark yerbreiterte Róntgeninterferenzen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 202. 
358—71. 24/12. 1931. Dresden.) " K ley e i;.

A. Recoura, Neue Unlersuchungen uber die Ghromichloridhtjdrale. [Cr(H,0)3C'l3] (I), 
das bisher nur yon Cajipo, M axzaxxo u. ^M allo  (C. 1927. II. 794) beim Erhitzen yon 
[Crf^O^CljlCl, 2 H ,0  (H) im HCl-Strom dargestellt werden konnte, laBt sieh leieht 
nach folgenden beiden Methoden gewinnen: Das grune (H) yerliert beim 3-tagigen 
Eyakuieren 2 Moll. W. unter Eig.-Anderung. Wahrend (n ) in A. unl. ist, lóst sieh der 
entwasserte Komplex zu genau 2/z in A. zu einer braunen Lsg. yon (I), wahrend 1/3 den 
Ausgangsstoff zuruckbildet u. ungel. bleibt. Bei jahrelangem Entwassem yon II ent
steht ein grau yiolettes Gemisch yon I u. n. — Bei der 2. Methode wird H in Aceton
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gel.; die 10%ig. Lsg. wird tropfenweise in einen 40-faehen OberschuB von A. gegeben.
1 lóst sich, II fallt aus. Die ath. Lsg. wird eingedampft, wobei das braune I erhalten 
wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 229—32. 18/1. 1932.) Lo r e n z .

Paul Pascal und Pierre Minne. Uber die Ezistenz und die DarsteUung des Blei- 
subozyds. Erhitzt man PbC20 4 bei 275° im Yakuum, so entsteht nach D e n h a m  (Joum. 
chem. Soc., London 111 [1917]. 29) ein Subosyd Pb20 . Die Methode ergibt Praparate 
von stets gleicher Zus., dlS =  S,35; die magnet. Susceptibilitat betragt —0,09-10-6, 
ist also von der von Pb (—0.12• i 0 6) u. PbÓ (—0.19-10^) yerschieden. Yff. schlieBen 
daraus, daB wirklieh ein definiertes Subosyd Torliegt. Die Red. von Pb mit Phenyl- 
hydra2in naeh P u xed d u  (vgl. C. 1928. II. 232) f&hrte dagegen sowohl bei 115°, ais 
auch bei 103— 110° nicht za einkeitliehen Praparaten; der Pb-Geh. stieg mit der Dauer 
der Rk. dauemd an; die /-Werte waren z war niedriger, ais den Komponenten Pb u. 
PbO entspricht, erreichten aber nie den fruher fur Pb20  erhaltenen Wert. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 193. 1303—05. 21/12. 1931.) K lem m .

Z. Karaoglanov und B. Sargotsciiev, Uber den Mechanismus ton Fallungs- 
torgangen. V lii. Fallungstorgange, tcelche bei der Btleiligung ton Pb"- und J'-Ionen 
terlaufen. (VII. vgl. C. 1932. I. 654.) Bei den Fallungen von H2S 04-, (XH4)2Cr04- 
u. Xa2C20 4-Lsgg. mit PbJ2-Lsg. konnten Xebenvorgange nicht festgestellt werden. 
Ximmt man aber die Fallung der H2S04 mit PbJ2 bei Ggw. von KJ vor, so entstehen 
zunaehst goldgelbe kiystallin. Ausscheidungen von PbJ2-Krystallen, die dann allmahlich 
in PbS04-Krystalle ubergehen, da PbS04, obwohl es ein kleineres Loslichkeitsprod. 
besitzt ais PbJ,. eine geringere Krystallisitionsgesckwindigkeit hat ais dieses. Fallt 
man dagegen H2S04 u. (XH.),Cr04 in Ggw. von K J mit Pb(X03)2-Lsg., wobei weniger 
H;0  zum Lósen notwendig ist, so ist der bei gewóhnlieher Temp. erhaltene Xd. zunaehst 
weiB u. wird dann gelb. Es wird angenommen, daB die Hauptfallung von dem Xeben- 
vorgang 2 PbJ' +  S 04" =  (PbJ)sS 04 begleitet wird, das dabei entstehende Prod. 
weiB ist u. der Xd. dann dadurch gelbe Farbę annimmt, daB (Pb J)2S 04 ->  PbS04 - f  Pb J2 
u. das letztere auf dem PbS04 adsorbiert bleibt. Bei Ggw. von Br' oder CI' an Stelle 
von J' entstehen Xdd., die Br- oder Cl-Ionen enthalten, u. zwar ist bei gleichen Be- 
dingungen der Geh. an J >  Br >  Cl. Bei Ggw. von KSCX enthalten die Fallungen 
kein SCX'. Die Faliung von Xa2C20 4 mit Pb{X03)2 bei Ggw. von K J  fuhrt teilweise zu 
PbC20 4-PbJ2. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 203. 390— 400. 26/1. 1932. Sofia, 
Univ.) _ E l s t n e r .

Eva Palmaer, Uber das Sysiem Eisen-Quechsilber und  iiber die Lóslichieil ton X ickel 
in Queeksilber. Die Messungen von T am m ann  u. KoLLMANN (C. 1927. I. 2161) an 
Fe-Amalgamen seheinen mit Fehlem behaftet zu sein. Yf. bestimmt die Lóslichkeit 
ron Fe in Hg durch Ruhren mit einem amalgamierten Fe-Draht in reinem Hg, das 
zum Schutz gegen Oxydation des Fe mit Paraffinól uberschichtet wird. Die Lóslich- 
keit ergibt sich bei 20, 100 u. 211° zu ca. 0,000 07 Gew.-®/0. Die Werte werden durch 
Best. nach einer Sedimentationsmethode bei 211° gróBenordnungamaBig bestatigt. —  
Durch Trennungsrerss., magnet, u. mkr. Unters., Best. des spezif. Gewichtes u. vor 
allem durch rontgenograph. Unters. wird festgestellt, daB 1—6%ig. Fe-„Amalgame“ 
mit groBter Wahrseheinliehkeit aus in Hg aufgeschlammtem, feinverteiltem a-Fe 
bestehen. — Die wie oben bestimmte Losliehkeit des Xi in Hg bei 20° betragt ca. 0,00014 
Gew.-%. (Ztschr. Elektrochem. 38. 70—76. Febr. 1932. Stockholm, Techn. Hoehsch., 
Elektrochem. Lab.) R. K. M u l l e r .

G. Spacu und I. G. Murgulescu. Uber die komplezen SSberthio-tulfale des Am- 
moniums, Kaliums und Nalriums. 1. Mitt. (Ygl. C. 1931- II. 2588.) Aus Analogie- 
grunden wird angenommen, daB ein kompleses XH4-Cu-Thiasulfat der Formel 
[Cuj(S20j)3] (XH4)j esistiert. (Bulet. Soc. ętiinje Cluj 6. 166—76. Xov. 1931. Lab. 
Chirn. anorg. analyt. de 1 Univ. Klausenburg.) E l s t n e r .

Friedrich Buschendorf, Uber einen Gallium-Zinh-Spindl GaJZnOx. Aus ZnO u. 
GasOs wurde durch Tempem im HERAEUS-Ofen bei 1000° Ga2Zn04 "hergestellt. WeiBer, 
feinkiystalliner, isotroper Korper. Lichtbreehung « >  1,74. DEBYE-Aufnahmen 
ergaben ein flachenzentriertes kub. Gitter vom Spinelltyp. Kante des Elementar- 
wurfels 8,323 A. Berechnete D. 6,1544. — Es ist hiermit gezeigt, daB in einem Zn- 
Spinell Al durch Ga ohne wesentliehe Gitterbeeinfłussiing ausgetauseht werden Vann; 
daB es also auch Ga-Spinelle gibt. (Fortschr. d. Minera!., ELrystallogr. Petrogr. 16. 
51. 1931. Clausthal.) ‘ S sa le k s .

Shichizo Umezn, Uber die Bildung ton Titanniirid aus TUanozyd und Sliehetoff. 
Yf. untersucht die Red. von TiOs mit Zuckerkohle im X;-Strom. Die Bldg. von Ti20 3
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erreicht bei ca. 1100° mit etwa 43% ihr Maximum, bei hóherer Temp. wird Ti‘,0 ,  
teils durch weitere Red. zu TiO u. Ti, teils durch Nitridbldg. verbraucht. TiN wird 
sehon bei 1050° gebildet, bei 1300° lassen sich in 4-std. Behandlung 90% TiN erhalten. 
Da Ti analyt. nicht nachweisbar ist, nimmt Yf. an, daB es ais Zwischenstufe der Nitrid
bldg. nicht auftritt, von den Oxyden scheint nur TiO in gro Se rem Ma Be zur Nitridbldg. 
befahigt zu sein. Die Rk.-Geschwindigkeit hangt u. a. von der KomgroBe ab. Die 
Carbidbldg. tritt bei genugendem N,-UberschuB hinter der Nitridbldg. zuriiek. (Pro- 
ceed. Imp. Acad., Tokyo 7.353—56. Nov. 1931. Tokyo, Univ., Metallurg. Abt.) R.K.Mu.

E. J. Kohlmeyer und I. Westermann. Uber die Einwirhing von O zy den auf 
Platin bei hóhen Temperaluren. Blankes Pt-Blech wird in Al20 3-Mg0-Tiegeln unter 
geschmolzenem B i,0 3 auf Tempp. von 1200—1400° erhitzt. Bei 1240° ist noch keine 
Bi-Aufnahme festzustellen, von 1300° an wird Bi in mit der Temp. zunehmenden Mengen 
aufgenommen, die matt aussehende Pt-Flache zeigt eine Unzahl hellglanzender Tropf- 
chen. Das Durchschmelzen von direkt elektr. erhitzten Pt-Schalchen mit Bi20 3 bei 
1440° erfolgt unter Zerbrockeln u. zwar schneller durch Bi-Aufnahme aus der fl. Phase 
ais aus der Gasphase. Dasselbe wird beim Yers. mit PbO bei 1510—152015 beobachtet, 
wobei jedoch ein Pb-Pt-Regulus zusammenschmilzt. Der Dampf der Oxyde wirkt 
berorzugt auf die Komgrenzen ein. In geringer Menge lost sich Pt im Osyd. Auch MgO, 
AL,03 n. S i02 (diese aus M a p. Q u A P. D T-i fas.se) bewirken bei Tempp. von 1600° u. mehr 
eine Aufrauhung der Oberflache. Bei Rh-Draht wird Einfressen einer hauptsachlich 
aus MgO bestehenden keram. M. festgestellt. Der beginnende Angriff ron PbO u. B i,03 
bei Pt entspricht einem Dissoziationsdruck ron der GróBenordnung 3 -10-2 mm Hg. 
Eine Zusammenstellung der Yerb.-Warmen u. Kp. verschiedener Oxyde zeigt allgemein, 
daB der Zers.-Druek fur die Reihenfolge bzw. den Grad des Angriffs auf Pt maBgebend 
zu sein scheint. (Festschr. funfzigjahr. Bestehen Platinschmelźe G. SlEBERT, Hanau
1931. 193—214. Berlin, T. H., Metallhuttenm. Inst. Sep.) R. K. Muller.

O. R. Foz und L. Le Boncher. Die Ammoniahale der Yitriole. Untersuchung der-
jenigen des Zinks, Kupfers und Jlangans. U. Mitt. uber die Koordinationuzahl 5. (I. vgl.
C. 1930. II. 3723.) Die Esistenz von MnS04-5N H 3 konnte nicht bestatigt werden. 
Es liegt eine ununterbrochene Reihe von festen Lsgg. zwischen 6 NH3 u. 2 NEL, vor, 
ohne irgendeine definierte Yerb. Dagegen konnte die Esistenz der Yerbb. ZnSOt - 
■5 NH1 u. CuSOt ó XH3 bestatigt werden. Der Abbau der Ammoniakate wurde durch 
Druckmessungen des NH3 rerfolgt. Die dabei fur die Zn- u. Cu-Yerbb. erhaltenen 
Kurren zeigen eine vóllig anormale Gestalt, wahrend dies bei den Mn-, Fe-, Co- u. 
Ni-Yerbb. nicht der Fali ist. Es scheint also, daB die Koordinationszahl 5 in den 
Ammoniakaten von Zn u. Cu auf einen von der Norm abweichenden Aufbau des 
Kompleses zuruckzufuhren ist, wobei rielleicht die besondere Affinitat des Anions 
zum Metali eine Rolle spielt. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 21—30. Jan.
1932. Yalencia. Zollab.) Willstaedt.

Prafulla Chandra Ray und Sałles Chandra Sen Gupta, Eine neue Art komplezer
Pialinuerbindungen. Drei- und funfweriiges Plaiin. IY. (LEI. vgl. C. 1931. II. 830.) 
Bei der Darst. von PtCl(C2H5)iS., erhalt man, wenn man die in A. mit Diathylsulfid 
veisetzte Chlorplatinsaure 1 Stde. am RuckfluBkuhler kocht, zunachst den Nd. von I. 
(PtClfCjHjJjSj):,. Kocht man nach Entfemen dieses Nd. die Rk.-Fl. weiter wahrend 
14 Tagen 6—7 Stdn. lang, so kann man jeden 3. Tag betrachtliche Mengen eines tief- 
gelben Nd. abfiltrieren, der, nachdem man ihn zur Reinigung von I mit Chloroform 
ausgekocht, die Zus. von U. Pt3Cl.-3 (C;H5),Sj zeigt. Der A. hat also I zu II reduzierfc 
unter Bldg. einer Yerb., die in ĆC14 oder Chloroform aufgesehlammt 2 Br aufnimmt 
u. demnach ein 4-wertiges u. zwei 3-wertige Pt-Atome enthalt. Yff. sehen darin einen 
Beweis, daB in I alle 3 Pt-Atome 4-wertig sind. Yerss. zur Best. der MolekułargróBe 
sind im Gange. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 203. 401—04. 26/1. 1932. Caleutta, 
Cniv. College of Science and Technology.) E lstk ep ..

F. Kraoss und K. ATahlmann. Uber die Ieomerie der Verbindungen [ (XH3)t - 
PdClJ . Ein Beilrag zur Eenninis der Kompieze tom Typus f D a  die 
Anlagerung von Pyridin oder Athylamin an die beiden isomeren Yerbb. Pd(NH3);Clj 
nicht gelang, versuehen Yff. zunachst durch Best. des Mol.-Gew. in Lsg. Aufklarung 
uber die Konst. zu erlangen, es laBt sich aber nur feststellen, daB die entsprechende 
Yerb. [Py.PdC y in Phenol monomolar 1. ist. Aus Darst. n. Identifizierung von je
2 Isomeren der Yerbb. [(NH3)jPdS04] u. [en PdCU] ergibt sich, daB Cis-Trans-Isomerie 
nicht in Frage kommt. Die Cl -Anlagerung zeigt, daB beide Yerbb. bimolare Konst. 
haben u. ihnen die Formel fPd(NHj)4][PdC]4] zukommt. Dasselbe geht herror aus der
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Anlagcrung von Hg-, Au-, Os-Komplexsalzen oder Pikrinsaure an das Tetrammin- 
paUadochlorid, [Pd(NH3)4]Cl2, das durch Einw. von NH3-Gas auf beide Verbb. ident. 
entsteht u. in W. 11. ist. Polymerie kann demnaeh nicht vorliegen, was auch durch 
die Nichtidentitat der rontgenograph. bestimmten Gitter bestatigt wird. Auch Enantio- 
tropie hat auszuscheiden (184—192° Umwandlung rosa.— >- gelb irreversibel bei Ab- 
kuhlung). Die D. ergibt sich fiir die geibe Yerb. zu 2,60, fiir die rosa Verb. zu 2,52; 
Jetztere ist also die labilere; durch therm. Abbau von [Pd(NH3)]jCl2 entsteht bei 115° 
die gelbe Yerb., bei ca. 300° tritt vóllige Zers. ein. Nach allen Verss. nehmen Vff. an, 
daB die beiden Isomeren der Zus. [Pd(NH3),Cl2] im Yerhaltnis der Pseudomonotropie 
zueinander stehen. (Festschr. fiinfzigja.hr. Bestehen Platinschmelze G. SlEBERT,

Paul Pascal, Traite de ohimie minerale, publie sous Ja direction do Paul Pascal. T. 1. Air. Eau. 
Hydrogene. Oxygeno. Ozone. Eau oxygónće. Halogenes par J. Barbaudy, F, Baud, 
A. Chrltien . . . Paris: Masson et Cie. 1931. (860 S.) S°. 150 fr.

G-. Siboni, Kondensationsprodukte der Aldchydc. Auf Grund einer bejsonderen 
Nomenklatur werden fiir einige nach der A. BAEYERschen Rk. friilier (vgl. z. B. Gazz. 
ehim. Ital. 21 [1891]. II. 340) synthetisierte Yerbb. neuartige Namen angegeben. 
(Boli. chiin. farmac. 70 . 883— 85. 15/11. 1931.) H e l l r ie g e l .

Giuseppe Bruni, Dic Struktur der organischen Mólekdn und die modernę Atomislik. 
(Scien tia  [3] 51. 51—70. 1/1. 1932. M ailand, Techn. H ochseh. — C. 1932. I. 
783.) R- K. Mu l l e r .

A. Scliuster, Die Utjdrierung ton absorbierten Athylenkohlenivasserstoffen. Vers.- 
Ergebnisse iiber die Rk.-Ordnung, Rk.-Geschwindigkeit u. Aktivierungsenergie bei 0° 
an nickelhaltiger akt. Holzkohle. (Chem. Age 26. 46. 16/1. 1932. Ludwigs- 
hafen a. Rh.) S c h u s t e r .

Louis Sattler, Die Einwirkung von Jodleasscrsloffiiiure auf Glycerin. Auf Grund 
von Literaturangaben iiber die Instabilitat von Hydroxocyclopropanderiw. wird fiir 
dic Bldg. von Attyljodid folgender Rk.-Meehanismus vorgeschlagen:

Frederick Daniel Chattaway und Harry Irving, Kondensation ton Butyr- 
chloralhydrat mit Arylhydrazinen. (Ygl. C. 1930. I. 2878. 1931. I. 3674. II. 570.) Vff. 
liaben untersucht, wie diese Kondensation verlauft, wenn sich die Kemhalogene nicht. 
in 2,4, sondern in anderen Stellungen befinden, u. wenn 3 Halogene anwesend sind. — 
Butyrchloralhydrat (I) kondensiert sich mit den Hydrochloriden des 2,5- u. 3,5-Dichlor- 
u. 3,4-DibromphenyIhydrazins ruliig u. n. zu den Hydrazonen II. Wird die 2,5-Dichlor- 
verb. II in CH3OH oder A. noehmals mit dem Hydrazinsalz gekoclit, so bilden sich 
die Osazone III. In CH3OH liefert I mit 2,5-Dichlorphenylhydrazinsalz II u. III zugleieh, 
welche durch sd. A. getrennt werden koimen. In C2HsONa-Lsg. gehen die Hydrazone II 
unter HCl-Verlust in die Pyra zole IY iiber. — Durch Einfiihrung eines dritten Halogens 
wird die Rk. nocli weiter gemaBigt. Mit 2,4,6-TriddcrphenylhydrazinhydroMorid 
liefert I in W. das unbestandige Hj*drazon Y, welches HC1 abspaltct u. in YI iibergeht. 
Dagegen entsteht in A. ais Hauptprod. wieder das Hydrazon vorn Typus II u. nur 
wenig YI. Y wird durch Acetanhydrid in das N-Aeetylderiv. von II iibergefuhrt, 
welćhes natiirlich auch durch Acetylieren von II selbst erhaltlich ist. II ist wieder 
zu IY kondensierbar. Durch Chlorieren von YI in Eg. erhalt man das schon friilier 
(1. e.) beschriebene Hydrazon 'NU. — Ganz analog verlaufen die Kondensationen von I 
mit 2,4,6-Tribromphenylhydrazinhydrochlorid.
I I  CHS• CHC1 • CO• CH: N • N H • Ar III CH3-CH(OR)-C(: N-NH-Ar)-CH: N-NH-Ar

IY CHS-C: C(OH)-CH: Ń -N -A r Y CH3-CHC1-CC12-CH: N-NH-Ar

XI CHfCCl: CC1-CH: N-NH-Ar VII CHS-CC1S-CC12-CC1: N-NH-Ar 
Y e r s u e h e .  P-CMor-x-kelóbutyraldehyd-2,5-dichk>rphmylhydrazon, C10H9ON2C13

Hanau 1931. 215— 34. Braunschweig, T. H., Chem. Inst. Sep.) R. IC. Mu l l e r .

D. Organiselie Chemie.

(nach II). Durch Yorsichtiges Erwarmen der Komponenten (je 1 Mol.) in A. bis zum
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Kochen (heftige Rk.). Aus A. hellgelbo Prismen, F. 142—143°. — Ebenso: 3,5-Dichlor- 
plienylhydrazon, C,0H0ON2C13, aus A.-Pyridin (1: 1) dunkelgoldene Prismen, F. 118,5 bis 
120° (Zers.). 3,4-Dibromphenylhydrazon, C10H0ON2ClBr2, aus A.-Pyridiii (3: 1) goldgelbe 
Prismen, F. 195—196° (Zers.). — a.-Kelo-fl-melhoxybutyralde]iyd-2,5-dichlorphenylosazon, 
C17H16ON4C1.i (nacli III), aus Pyridin hellgelbe Prismen, F. 220° (Zers.). — Analoges 
Athoxyosazon, C,8H18ON.iC14, aus A.-Pyridin hellgelbe Prismen, F. 190° (Zers.). —
l-Oxy-l-[2',5'-dicMorphenyl]-5-methylpyrazol, C10H8ON2C12 (nach IV). II in C2H5ONa- 
Lsg. 2 Stdn. stchen gelassen, aufgekoclit, in sd. W. gegossen, mit Kohle gekocht, 
Filtrat eingeengt, mit 1IC1 neutralisiert, Nd. aus KOH (Kohle) +  HC1 umgefdllt. 
Aus Aceton-PAc. Blattehen, F. 162—163°. Bcnzoylderiv., C,7H ]20 2N2C12, aus A. 
Prismen, F. 133—134°. — Ebenso: 4-Oxy-l-[3',5'-dichlorphenyl]-5-melhylpyrazol,
C10H8ON2C12, aus Chlf. Prismen, F. 180—181°. 4-Oxy-l-\3',4'-dibromphcnyl\-5-methyl- 
pyrazol, Ci0HsON2Br2, aus Aceton-PAe. Prismen, F. 132—133°. — a,f)-Dichlorcrolon- 
aldclnjd-2,4fi-trkhlorphcnylhydrazon, C]nH7N2Cl5 (nach YI). Je 1 Mol. der Kompo- 
nenten in W. von 60° gemischt, nach Erkalten abdekantiert, rotes, yiseoses Prod. in 
Chlf. gel., getrocknet, in offener Seliale 6 Tage stehen gelassen, Krystalle mit PAe. 
gowasclien. Aus A. oder Eg. schwach stahlblau glanzende Prismen, F. 156—157°. 
Wird durch Zn-Staub u. HC1 in sd. Eg. zu 2,4,6-Triehloranilin reduziert. Wird durch 
sd. Acetanhydrid nicht angegriffen u. liefert erst auf Zusatz eines Tropfens H2SO., 
das N-Acetylderiv., Ci2H9ON2C15, aus A. Prismen, F. 91—92° (Zers.). — v.,v.,(5,fi,<a-Pc.nta- 
ddorlnilyraldehyd-2,4,(i-trichlorphenylhydrazon (nach VII), aus Eg. Prismen, F. 84—85°. 
N-Acelylderiv., aus Eg., F. 108—109°. — f)-Chlor-a.-ketobutyraldehyd-2,4,G-lricMor- 
phenylhydrazon, C10HSON2C14 (nach II). Komponenten in A. kurz auf 50—60° erwarmt, 
nach 24 Stdn. ausgefallenes VI abfiltriert, im Vakuum eingeengt, in W. gegossen, 
mit Bzl. CK trahiert, Prod. m it PAe. yerrieben. Aus Bzl.-PAe. (Kohle) gelbo Prismen, 
F. 107—109°. — N-Acetyideriv., C,2H10O2N2Cl4. 1. Aus yorigem mit sd. Acetanhydrid- 
H2SO.,. 2. Bei der Darst. von VI erlialtene Chlf.-Lsg. (ygl. oben) im h. Luftstrom schnell 
yerdampft, Riickstand (V) mit Acetanhydrid yersetzt (heftige Rk.). Aus A. Platten,
F. 136—137°. — 4-Oxy-l-[2',4',6'-tricMorphenyl]-5-metkylpyrazol, Cl0H7ON2Cl3 (nach IV). 
Aus obigem II wie oben. Aus Chlf.-PAe. Prismen, F. 152—153°. Durch Lósen in sd. 
konz. HC1 das Hydrochlorid, C10H8ON2C1.,, Prismen, F. 175° (Zers.), durch W. hydroly- 
siert. Durch Lósen in w. 20°/oig. NaOH das Na-Salz, Prismen. Benzoylderiv., C17Hn 
0 2N2C13, aus A. Prismen, F. 113°. — a,(j-Dichlorcrotonaldehyd-2,4/J-lribromphenyl- 
hydrazon, C10H7N2Cl2Br3, aus A. Nadeln, F. 157°. N-Acelylderiv., CI2H9ON2Cl2Br3, 
aus A. oder Eg. Platten, F. 113—114° (Zers.). — /3-Gldor-v.-kelobutyraldeliyd-2,4,6-tri- 
bromphenylhydrazon, C10H8ON2ClBr3, aus Bzl.-PAe. hellgelbe Prismen, F. 122—123° 
(Zera.). N-Acetiylderiv., C12H100 2N2ClBr3, aus A. Platten, F. 171—172°. — 4-Oxy-
l-[2',4',6'-lribromphenyl]-5-mctkylpyrazol, C10H7ON2Br3, aus Chlf.-PAe.Prismen, F. 177,5 
bis 178°. Benzoylderiv., C17Hn 0 2N2Br3, aus A. Prismenbiisehel, F. 128—130°. (Journ. 
Arner. chem. Soc. 54 . 263— 71. Jan. 1932. Oxford, Queen’s Coli.) L in d e n b a u m .

Darwin E. Badertscher und Frank C. Whitmore, Die Darsiettung von Pinakólon. 
Einw. einer yerd. ath. Lsg. von tert. Butj'1-MgBr auf einen UberschuB yon CH3COCl 
in A. gibt in 40%ig- Ausbeute Pinakobm, Kp.;l6 103—106°. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54 . 825—26. Febr. 1932. Pemisylvania, State College.) B e r s i n .

Gilbert Freeman Smith, Die Reinigung und einige physikalische Kmstanlen von 
Formamid. Fraktionierte Dest. boi 1—2 mm erhoht den F. auf -J- 2,25—2,30°, doch 
ist noch HCN-Geruch wahrzunehmen. Fraktionierte ICrystallisation unter striktem 
AusschluB yon W.-Dampf erhoht den F. bis +  2,55°. Eleklr. Leiliermogen der hóchst- 
schm. Fraktion 1,98-10-6  bei 20°, der wahre Wert liegt wohl unter 1-10-6 . Die feste 
Verb. ist durchsichtig. D ‘t =  1,13510—0,00084756 (<— 18). Die F/scositói liegt 
zwischen denen von 20- u. 40°/0ig. Rohrzuekerlsgg. (18° 0,03970, 25° 0,03302). Die 
Oberflachempannung wird zwischen 18 u. 80° gemessen (5S,5—55,7), Paraćhor 111,8, 
etwas Ideiner ais berechnet, mit steigender Temp. ansteigend. R a m s a y -S h i e l d s - 
Konstante 0,69 statt 2,12. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 1 . 3257—63. Dez. Leeds, 
Uniy.) W. A. R o t h .

Eug. Grandmougin, Belrachtungen uber das Chloracełal und das Jodacetał von 
Schuizenberger. S c h u t z e n b e r g e e  will (ygl. Compt. rend. Acad. Sciences vom Jahre 
1861 u. 1863) ein Chloracełał, CH3C02C1 u. ein Jodacetat, CH3C02J, letzteres ais festen, 
weiBen u. krystallinen Korper erhalten haben. Ahnliche Unterss. haben auch andere 
Autoren angestellt. Die BIdg.-Mechanismen werden yom theoret. Standpunkfc diskutiert, 
doch sind zur endgulligen Klarung der Frage neue Yersuchsbelege erforderlich. Das-
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sclbo gilt fiir das Jodbenzoat u. das Gyanacetal. (Rev. Chim. ind. 40. 322—25.
1931.) H e l l r ie g e l .

Desmaroux und Mathieu, Ober die Struktur von Nitrocellulosefilmen. In Fort- 
setzung dor Verss. tiber Nitrocelluloscfilmo aus A.-A.-Lsgg. (ygl. C. 1931. I. 258) 
werden nun Filme aus Aceton untersueht; diese zoigen das gleiehe Rontgendiagramm 
wie die A.-A.-Filme. Das Diagramm bestelit aus einem auBeren diffusen Ring u. einem 
inneren, dessen auBorer Rand mit steigendem N-Gch. der Nitroeellulose soharfer u. 
intensiver wird. Bei den Nitroeelluloscn von liohem N-Geh. (13°/0) zeigcn Filme, dio an- 
seheinend unter denselben Bedingungen hergestellt wurden, Untersehiede. — Lsgg. 
in Aceton zeigen nur das Acetondiagramm. — Dio Beobaehtungen werden unter der 
Annahme gedeutet, daB in dem amorphen Film noch eine gewisse RegelmaBigkeit be- 
steht wio dio der Primitivstruktur der Faser. Es existiert eine Periodo dor GróBon- 
ordnung 4,5— 4 A, entsprechend dem Netzebenenabstand des Trinitrocellulosegitters 
in der Faserachse; der Rand des innoron Ringes liegt immer da, wo er im Diagramm 
der Faser war, herrfihrend von dem Abstand zwischen den Ketten der Nitrocollulose- 
faser. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 278—80. 18/1. 1932.) L o r e n z .

Tito Pavolini, Entsleliung und Struktur des Lignins. Auf Grund der neueren 
Fortsehritto der Ligninchemie, sowie dor analyt. Unters. von WlLLSTATTER-Ligninen 
aus Tanne, Pinie, Buehe u. Stroh wird ein Schema der Bldg. des Lignins aus Pentosanon 
u. des Aufbaus der Ligninmolekol aufgestellt. Ais kleinste Formel ist die eines tetrameren 
Coniferylaldehyds oder eines diesem nahostchenden Aldehyds anzunehmen. Die Vcr- 
kniipfung erfolgt mittels der O-Atome der Seitenkette, wobei sich 1—3 lieterocycl.
6-Ringsysteme mit je 2 O-Atómen ais Hcteratomen bilden. Ein Lignin der Bruttoformel 
CioH410 18 (Mol.-Gew. 780), entsprechend C35H280 8(0H )4(0CH3)4, entstande demgemaB 
durch Kondensation von 2 Moll. Oxyconiferylaldehyd mit 2 Moll. Dihydrooxyconiferyl- 
aldehyd. Hóhere Komplexbldg. nach — y  n (C,0HuO.,)., laBt sich durch
Betatigung von Nebenyalenzcn der Hetcrosaucrstoffatome erklaren. (Industria ehimica
6. 1367—71. Dcz. 1931. Turin, Handelsinst.) H ellriegel.

W. Gluud, K. Keller und W. Schultze, Iierstellung von Alkali- und Erdalkali- 
rhodaniden. Umsetzung von Ammonrhodanid mit Pottasche bzw. ealcinierter Soda 
liefert dio Alkalirhodanide neben Hirschhornsalz. Das Ca-Salz wird mit Atzkalk in 
wss. Lsg. gcwonnen; das Ba-Salz mittels BaS. (Bor. Ges. Kohlentechn. [Dortmund- 
Eving] 4. 45—50. Dez. 1931. Dortmund-Eving.) S c h u s t e r .

W. Gluud, K. Keller und W. Schultze, Die Iierstellung von Ouanidinsalzen aus 
Ammonrhodanid. Einleiten von NH3-Gas in goschmolzenes Ammonrhodanid liefert 
ctwa 900/„ig. Guanidinrhodanid; dabei sich bildender CS2 laBt sich durch Druck- 
erhitzung mit NH3 bei 100° in Ammonrhodanid unter H2S-Abspaltung zuriick- 
verwandeln. Jlit H2S 04 entsteht saures Guanidinsulfat, das mit Atzkalk in das neutralc 
Sulfat iibergeht. Mit CaCl2 gibt das saure Sulfąt Guanidmchlorid. Das Nitrat ent
steht entweder aus dem Rhodanid mit Ammonnitrat oder aus dom sauron Sulfat mit 
Calciumnitrat. Durch Fallen des neutralen Sulfats mit Bariumhydroxyd u. Einleiten 
von C02 wird Guanidincarbonat gewonnen. (Ber. Ges. Kohlentechn. [Dortmund- 
Eving] 4. 21—33. Dez. 1931. Dortmund-Evmg.) S c h u s t e r .

Josse Henry, Beilrag zum Studium der Cyclopropanderirate. Die von B r u y l a n t s  
(C. 1927. I. 2983) gefundenen auffallend geringen Inkremente fiir den Cyclopropanring 
sollten an einigen Alkoholen naehgepriift werden. Da das Verf. von St a s  (C. 1927. 
I. 715) groBoro Sicherhoit fiir die Reinheit bot, ais die Red. mit Na +  A. (wobei der 
3-Ring z. T. gesprengt wird), wurden die entspreelienden Kctone mit Isopropyl- bzw. 
Isobutyhnagnesiumbromid reduziert. — Dio sek. Alkohole zeigten ein viel groBeres 
Inkrcment fiir den 3-Ring, ais dio z. T. schon untersuchten tertiaron. Auch bei den 
neu dargestellten tert. Alkoholen mit einer Isobutylseitenkette zeigt das Athvlderiv. 
das geringste Likrement u. dio gróBto Dichte.

I: R, =  C.H,, Rs =  iso-C3H, YII: Rt =  H, Ra =  C4H0 
ILC II: R, =  R, =  iso-C3H7 VIII: R, =  iso-C4H9,

- l> C H - C < ‘ l i r :  Rt =  H, Ra =  CH, 1 ^ = 0 , ^
HSC i R2 1Y : R, =  CH.,, R2 =  iso-CjH0 IX: R, =  H, R, =  iso-C4H9

OH Y: Rx=  H, R„ =  CsH6 X: R ^ R ^ is o -C .H ,,.
YI: R ,=  H, R; =  CsH7

V e r s u e h e .  Athylisopropylcyclopropylcarbinol, C9HłsO (I). Aus Athylcyclo- 
propylketon u. Isopropyl-MgBr. Kp.is 69—70°, Kp.T6; 177—179°. D.204 0,89 025, 
n a =  1,44 471, nu =  1,45 186, n  ̂=  1,45 744, ny — 1,46 187. — Diisopropylcydopropyl-
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carbinol, C10H20O (U). Aus Cyelopropancarbonsaureatliylester wie beim vorigen. 
Kp.s 76—77°. D.2°4 0,88 583, n ,  =  1,45 238, nD =  1,45 457, n„ =  1,46 022. — Metliyl- 
cydopropylcarbinol, Cr,Hl0O (III). Aus Methylcyelopropylketon mit 2Y2-fachem t)bcr- 
schuB von Isobutyl-MgBr neben Isobutylen u. dem folgenden. Kp.759 1 23—124° aus 
dom Acetat. D.2°4 0,88 778, n« =  1,42 740, n D =  1,42 966, np =  0,88 778, A Ha =  0,41, 
A D =  0,41. Acetat, Kp.769 139,5—140,0°. D.2°„ 0,93 555, n D2° =  1,41 622. — Methyl- 
isobutylcyclopropylcarbinol, C„IT1S0  (IV). Kp.12 63—64°, Kp.760 174—175°. D.20,, 0,86 9 58, 
n« =  1,44 173, n D=  1,44 414, n„ =  1,44 487,.:ny=  1,45 274, zlH« =  0,33, zlD= 0 ,3 4 .— 
Athylćyclopropylcarbinol, C|jH120  (V). Aus Athylcyclopropylketon wio yorbin neben 
Isobutylen, Diisobutyl u. Athylisobutylcyclopropylcarbinol. Kp.755 138—139°. D.204
0,88 310, nB =  1,43 336, n D =  1,43 559, n/7 =  1,44 111, An* =  0,37, zlD =  0,38. — 
Propylcyclopropylcarbinol, C7H14Ó (VI). Aus Propyleyelopropylketon neben Butylen, 
Diisobutyl u. Propylisobutylcyclopropylcarbinol. Kp.7G1 158,5—-159,5°. D .2°, 0,86 969, 
na =  1,43 649, nn =  1,43 881, n  ̂=  1,44 449, Ah« =  0,64, An =  0,65. — Butyl- 
cydopropylcarbinol, C8H ,0O (VII). Aus Butyleyclopropylketon u. Isobutyl-MgBr neben 
Propylen ( ? Ref.), Diisobutyl u. dem folgenden. Kp.,3 77—78°, Kp.704 178,5—179,5°.
D.2°, 0,86960, na =  1,44002, nD =  1,44233, n„ =  1,44797, Au* =  0,55, /1D =  0,56. — 
Butylisobutylcydopropylcarbinol, C12H240  (VIII). Kp.17 110—111°. D.2°4 0,86737,
na =  1,44776, nn =  1,44986, n  ̂ =  1,45564, Au* =  0,12, ŻId =  0,11. — Isóbutylcyclo- 
propylcarbinol, C8H10O (IX). Aus Cyclopropancarbonsuureathylester u. Isobutyl-MgBr 
neben gesatt. KW-stoff u. dcm folgenden. Kp.17 75,5—74° (? Ref.). D.2°4 0,87095, 
na =  1,43699, nn =  1,43931, n  ̂ =  1,44509, z1h« =  0,24, A d =  0,25. — Diisobutyl- 
cydopropylcarbinol, C12H240  (X). Ivp.17 102,5—103°. D.20., 0,86 3 46, na =  1,44596,
no =  1,44826, n  ̂ =  1,45395. — Athylcyclopropylketon konnte weder durch cin Zn-Cu- 
Paar +  Eg., noch dureb Al-Amalgam reduziert werden. — Bei der Einw. von Athyl- 
MgBr auf 7ó'o6«<2//cyclopropylketon wurde neben Athylisobutylcyclopropylcarbinol eine 
Verb. isoliert, dic Vf. auf Crund ahnlicher Konstanten ais /i'?/<?/£cyclopr opyl carbinol 
anspricht. Das Isobutylradikal des Ketons soli durch das Athylradikal der G eignaru- 
Verb. ersetzt worden sein, worauf Red. durch das gebildetc Isobutyl-MgBr eingetreten 
ist. (Buli. Soc. chim. Belg. 40. 647—56. Nov. 1931. Lowen, Uniy.) B ersin .

G. Chavanne und O. Miller, Die langsame Verbrennung des Dimethyl-l,3-cyclo- 
pentans im heterogenen System. (Vgl. C. 1927. I. 2982.) Vff. unternahmen eine ein- 
gehendere Unters. der Autoxydationsprodd. des Dimethyl-l,3-cyclopentans, Kp.7„0 90,7°,
D .I34 0,7498. Proben des KW-stoffs, die 1—2 Jahre mit Sauerstoff bei gewóhnlicher 
Temp. im geschlossenen GefiiB reagiert hatten, zeigten die Bldg. geringer Mengen 
C02, CO u. II2. Das gebildetc Peroxyd gibt soinen Sauerstoff solbst beim Erwarmen 
(es entsteht nur C02) nicht ab. — Zwei groBere Portionen (155,5 bzw. 244 g) des 
ICW-stoffs wurden 5 Wochen auf 80° in 0 2 erhitzt. Das Restgas cnthielt 34% C02,
0,7% 0 2, viel H2 u . CO, sowie wenig CH4 u. C„Hn. Insgesamt wurden 67,65 1 0 2 ab- 
sorbiert. Die fl. Rk.-Prodd. (186,4 bzw. 300 g), die 7 g H20  pro Mol oxydierten KW-stoff 
enthielten, wurden durch K2C03 bzw. Ba(ÓH)2-Lsg. Y o n  den sauren Bestandteilen 
befreit. Der saure Anteil cnthielt: Ameisensdure, viel Essigsaure, zwei GySauren oder 
Gemische (?), dereń Anilide P. 77 ±  1° bzw. F. 58° zeigten, u. P-Methyl-y-acetyl- 
bultersdure, CI-I3COCH.,CH(CH3)CH2COOH (Semicarbazon, P. 172—173°). — Von dem 
neutralen Anteil entliielt der leicht atherl. Teil neben einer Spur Aldehyd unYcriinderten 
KW-stoff (70 g aus 244 g), Dimethyl-l,3-cyclopentanol-l (13,5 g; Allophanat, F. 148°) 
u. ein Gemisch (ea. 20 g) von viel Methylisoamylketon (Semicarbazon, CeH17ON3, P. 143°) 
neben wenig Methyl-4-hexanon-2, CH3COCH2CH(CH3)CH2CH3, die beide auch synthet. 
dargestellt wurden. Der in A. wl. u. wenig fliichtigo ncutrale Anteil bestand aus: 
Dimelhyl-l,3-cyclopentandiol-l,3, C7H14(OH)2, P. 122—122,5°, einem Gemisch von 
tert. Iietolen u. bitertiaren Glyfcolcn, C7H,4Ó2. — Unter den Autoxydationsi>rodd. des 
KW-stoffs bei 100° konnten auBer den anderen erwahnten Verbb. keine Kctone isoliert 
werden. — Kurze theoret. Betrachtung. (Buli. Soc. chim. Belg. 40. 611—25. Nov. 
1931. Briissel, Univ.) B e r s in .

G. Chavanne, Pahlavouni und Katzenstein, Die langsame Verbrennung des 
Dimethyl-l,3-cydohexans im heterogenen System. (Vgl. vorst. Ref.) Das Dimethyl-
l,3-cyclohexan, Kp.737 120,25—120,55°, D.°4 0,7860, D .154 0,7743, wurde durch katalyt. 
Hydrierung von reinem m-Xylol (Kp.7C0 139—139,2°, D.°4 0,8812, D .154 0,8686) 
erhalten. — AutoxydationsYerss. bei gewóhnlicher Temp. zeigten, daB der KW-stoff 
Yiel weniger 0 2 absorbiert ais soin 1,4- u. 1,2-Isomeres u. erst recht v ie l weniger ais 
Dimethyl-l,3-eyclopentan. Bei 100—110° wird sclion mehr 0 2 aufgenommen. —
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Ein Hauptansatz mit 435 g KW-stoff bei 100—110° ergab ein Restgas folgender Zus.: 
44,5% C02, 0,4% 0 2, 14% CO, 9,8% H2, 2,6% CH.„ 1,5% C3Hg. Insgesamt wurden 
70 1 0 2 absorbiert. Das Rk.-Prod. (518 g) bestand aus einer geringen (8 g) wss. oberen 
u. einer grofiercn unteren Scliicht. Isoliert wurden 26 g H20  insgesamt. Der saure 
Anteil enthielt: Wenig Amcisensaurc u. viel Essigsaurc, ein Gemiscli von Isóbutyl- 
essigsaurc u. Mcthylpropylessigsaure, CGH120 2 (die einzeln yon HOMMELEN synthetisiert 
wurden, Kp. 199° bzw. Kp. 192,5—194°), sowie groBere Mengen eines Gemisches 
von 2 Ketonsauren CsH140 3, vermutlicli d-Melhyl-S-acetylmhriansiiure u. 2-Melhyl- 
5-dcelylvaleriansaure. Der neutrale Anteil enthielt, neben nicht oxydicrtem KW-stoff, 
Mcthyl-6-heptanon-2, CIT:)■ CH(CH3)(CIi„);1 ■ COCB, (synthet. Praparat durch Hydrierung 
von Methylheptcnon, mit VAN N e r u m  ; Kp.760 167°, D.20., 0,815, Semicarbazon, F. 157,5°), 
viel Dimethyl-l,3-cyclohexanol-l, CsH10O (synthet. Praparat aus CH3MgJ u. Metliyl-
3-cyclohcxanon, Gemisch von Stercoisomeren, Kp. 171,8—173°, Allophanal, F. 183°) 
u. et was Dimethyl-l,3-cyclohexandiol-l,3, CsH1.1(OH)2, F. 96°. (Buli. Soc. chim. Belg. 40 .

Dalziel Llewellyn Hanunick, Leslie W. Andrew und John Hampson, Ver- 
hindungsbildung zwischen Nilrobenzolen. Yff. untersuchen die Schmelzdiagrammo der 
Systemc C6H5N 0 2—»i-CcH,,(N02)2, C0HcN 0 2—symm. C0H3(NO2)3, ?(i-C„H.1(N 02)2—symm. 
C6H3-(N 02)3, CsH5N 0 2—C0H2(NO2)3-CH3. In dem zuerst angefiilirten System wird die 
Verb. CcB 5N 0 2-C0TT.1(N 02)o mit einem inkongruenten F. bei 26° festgestellt. In dem 
zweiten System tritt die Verb. 2 C6H5N 0 2'C6H3(N 02)3 mit dem F. von 66° auf. Aus 
dem Diagramm der beiden weiteren Systemc kann auf eine Verb.-Bldg. nicht geschlossen 
werden. (Journ. chem. Soc., London 19 3 2 . 171—74. Jan. Oxford, Dyson Perrins 
Lab.) J u z a .

Thomas Thomson und Thomas Stevens Stevens, Zersetzung von gualerndren 
Ammoniumsalzen. n r. lielałivc Wanderungsgcsćhwindigkeiten von subsłiluierten Benzyl- 
radikalen. (III. vgl. C. 19 3 0 . II. 3138.) Vff. untersuchen den EinfluB von Substi- 
tucnten (Cl, Br, J, N 0 2, CH3, OCH3 in o-, ni- u. p-) in der Bonzylgruppe auf die Ge
schwindigkeit der Umlagerung yon I in II durch Alkalien. Es erwies sieh dazu ais 
notwendig, dio Umlagerung der unsubstituierten Vcrb. I (X == H) genau zu unter- 
suchon. Die Rk. yerlauft nicht quantitativ; ais Nebenprod. entstehen 12—15% eines 
neutralen, amorplicn Harzes, aus dem keino definierto Verb. isoliert werden konnte. 
Der Verlauf der Umlagerung wurde deshalb durch Best. von II ais solehem u. von I 
ais Pikrat yerfolgt. Ais Allcali dienten Lsgg. yon Na in yerschiedenen Alkoholen. 
Durch Anwendung yon 2 Mol NaOR wurde die Rk. merklich erlióht, aber nicht ver- 
doppelt; ein drittesMol. ubt keine Wrkg. mehr aus. Die Geschwindigkeit derannahernd 
monomolekular yerlaufenden Rk. ist vom Medium abhiingig u. nimmt in der Reihe 
CH3OH, C2I-I5OH, n-C3H ,■ OH, (CH3)2CH-OH zu. Ersetzt man Methanol bzw. A. 
zu 60% durch Toluol, so erhoht sieh die Geschwindigkeit um das 2,7- bzw. 2,3-fache. 
Das amorphe Nebenprod. der Rk. bildet sieli yornehmlich im Anfangsstadium der Rk. ; 
die Menge ist von den Rk.-Bedingungen, namentlich von der Verdiinnung, ziemlich 
unabhangig. Der Temp.-Koeffizient der Rk. ist selir lioch u. betragt im Intervall 
16,4—37,7° 5,7 fur 10°. Das I entsprechende Jodid wird ebenso schnell umgelagert 
wio das Bromid. In wss. NaOH sind die bedeutend geringeren Anfangsgeschwindig- 
keiten den Konzz. des Alkalis u. denen von I naliezu proportional; sio nelimen im 
Laufe der Rk. etwas ab. — Die substituierten Yerbb. I wurden bei 37,7° in Methanol 
untersucht; in 2 Fallen wurden die Jodide, in einem die entsprechende p-Bromphen- 
acylyerb. angewandt. Bei allen Stellungen nimmt die Wanderungsgeschwindigkeit in 
der Reihe X  =  0CH3, CH3, Halogen, N 0 2 zu; in der o-Reilio folgen sieh die Halogene 
nach Cl <  Br <  J, in der p-Reiho anscheinend ebenfalls, wahrend in der m-Reihe 
das Umgekehrte gilt. Die o-Yerbb. reagieren aufier bei OCH3 erheblich rascher ais dio 
p-Verbb.; die Rk.-Geschwindigkeiten der m-Verbb. sind auBer bei N 0 2 von derselben 
GroBenordnung wie die der p-Verbb.; p-Nitrobenzyl wandert viel schnellcr ais m-Nitro- 
benzyl, — Die p-Verb. H I wandelt sieh bei Einw. von Ałkali durch doppelte Um
lagerung in IV um; die m-Verb. yerhalt sieh alinlich.

Y o r s u c h e .  Einzelheiten der kinet. Verss. vgl. Original. Me. =  Methanol. 
Plmiacyldimethylammoniumsalze, (I, X  =  H). Pikrat CITH20ON-C0H2O7N3, gelbe

626—64. Nov. 1931. Briissel, Univ.) B e r s i n .
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Nadeln oder Blilttchcn, F. 132—134°. Jodid C17H20ONJ, Prismen aus W,, F. 174— 176".
— o-Clilorbcnzylbromid, aus o-Clilortoluol u. unverd. Br. Gibt mit Hcxamethylen- 
tetramin o-Chlorbenzaldehyd (Oxim, F. 76°) u. o-Chlorbenzyldimdhylamin (Pikrat, 
F. 145—146°). Daraus mit co-Bromacetophenon Pheiiacyl-o-chlorbenzyldimethylam- 
moniumbromid C17H10ONClBr +  H ,0 , Nadehi aus A. +  A., F. 149—150°; zers. sich beim 
Trocknen bei 105— 110°. Pikral C17H190NC1 ■ C0H2O;N3, gelbe Nadcln aus Me., F. 154 
bis 156°. Das Bromid gibt mit Na-Alkylaten w-DimetJiylamwo-w-o-chlorbenzylaceto- 
plienon C17H 180NC1, Nadeln aus Me., F. 69—71°. Analog wurden dargestellt: m-Chlor- 
benzylbromid, aus m-Chlortoluol, Kp.10 108— 111°. m-Chlorbmzyldimethyiaminpikrat 
C?H12NC1 +  C6H30 7N3, gelbo Prismen aus Bzl., F. 128°. Phenacyl-m-chlorbenzyl- 
dimelhylammoniumbromid, Prismen aus A.-A., F. 132—134°. Pikrat, gelbo Nadeln 
aus A., F. 141—143° (Zers.). (o-Dimethylamino-co-m-chlorbenzylacetophenon, Prismen 
aus Me., F. 52—53°. — p-Chlorbcnzylbromid, aus p-Chlortoluol. Nadeln aus Me., 
F. 62—63°. p-Clilorbenzyldimctliylaminpikrat, gelbo Prismen aus Aceton-A., F. 125 
bis 126°. Phenacyl-p-chlorbenzyldim-elltylammoniumbromid, Prismen aus A.-A., F. 186 
bis 187° (Zers.). Pikrat, gelbo Nadeln aus Me., F. 125—126°. <o-Dimełhylamino-a)-p- 
chlorbenzylacelophenon, Nadeln aus Me., F. 59—61°. — o-Brombenzyldimethylamin, 
aus o-Brombenzylbromid. Pikrat C0H12NBr -|- C0H3O7N3, gelbo Prismen aus verd. Me. 
F. 149—150°. Phenacyl-o-brombmzyldime,tliylammoniumbromid C17H ,0ONBr2, Nadeln 
mit 1 H20  aus A.-A. Pikrat C17H190NBr-C„H20 7N3, gelbe Nadeln aus Me., F. 151 
bis 153°. oi-Dimathylamino-w-o-brombenzylacetophenmi C17H18ONBr, Nadeln aus Me., 
F. 79—80°. — Phenacyl-m-brombenzyldimethylammoniumpikrat, gelbo Nadeln aus Me., 
F. 132—134°. Phenacyl-p-brombenzyldimethylammoniumpikrat, gelbo Nadeln aus Me., 
F. 130—131°. — Darst. der drei Jodbenzyłbromide durch Bromieren der Jodtoluole in 
CC14 +  W. im Bogenlicht ( Quarzgefafi). Ausbeute an o- u. p- 74%, an m- 78%. 
Das Verf. von O liv ier (C . 1923. III. 1641) ist unbofriedigend. Aus der o-Vcrb. o-Jod- 
benzyldimdhylaminpikrat C0H12N J +  CaH30 7H3, gelbo Nadeln aus verd. Me., F. 134 
bis 136°. Phemcyl-o-jodbcnzyldimethylammoniumbromid C17H10ONBrJ, Nadeln aus 
A.-A., F. 174— 176°. Pikrat, C1;H19ONJ-C0H2O7N3, gelbe Nadehi aus Mo., F. 149—151°. 
io-Dimethylamino-a)-o-jodbenzylacclophenon C17HlsONJ, Prismen aus Me., F. 07—98°. — 
m-Jodbenzyldimethylaminpikrat, aus m-Jodbenzylbromid. Gelbe Prismen aus Bzl., 
F. 128— 130°. Phenacyl-m-jodbcnzyldime.thylammoniumbromid, Nadeln aus A. +  A., 
F. 176— 177° (scliwachc Zers.). Pikrat, gelbo Prismen aus Aceton, F. 123—125°. 
co-Dimethylamino-co-m-jodbenzylaceicphenon, seliwach gelbliche Nadeln, F. 82—83°. — 
p-Jodbenzyldiinethylaminpikrat, F. 146—148°. Phcnacyl-p-jodbcnzyldimethylammonium- 
bromid C1;H10ONJBr, Wurfel mit 1 II20  aus A.-A., F. 183—185°. Pikrat, gelbo Prismen 
aus Mo., F. 139—141°. co-Dim£lhylamiiw-a)-p-jodbenzylacetophenon, Nadcln aus Mc., 
F. 67—68°. — o-Nitróbcnzylbromid, aus o-Nitrotoluol u. Br in CC14 im Bogenlicht.
o-Nilrobenzyldimelhylatninpikrat O0H12O2N2 +  C„H30 7N3, gelbe Prismen aus Aceton +  
Lg. F. 138—141°. Plienucyl-o-nitrobenzyldimethylamnwniumbromid Ci7H190 3N2Br, 
Prismen aus A.-A., F. 142—144°. Pikrat CjjHjjOjNj■ Gi-UjC^N,, gelbe Nadeln aus Me., 
F. 155— 158°. (o-Dimcthylamino-oj-o-nilróbenzylacetophenon C17H ,80 3N2, gelbliche Pris
men aus Me., F. 75—77°. — m-Nilrobenzylbromid, aus m-Nitrobenzylalkohol u. HBr 
in Bzl. m-Nilrobenzyldimethylaminpikrat, gelbe Prismen aus Aceton, F. 209—211° 
(Zers.). Phcnacyl-m-nilrobcnziyldimetliylammoniumbromid, Nadeln aus A.-A., F. 174 
bis 175°. Pikrat, gclbc Nadcln aus Me., F. 154—156°. co-Dimethylamin-o-co-m-nilro- 
benzylacetophenon, strohgelbe Nadeln aus Me., F. 70—72°. — Phenacyl-p-nitróbenzyl- 
dimethylammoniumpikrat, gelbe Nadeln aus Me., F. 110—113°. — o-Meihoxybcnzylarnin, 
durch Red. von o-Methoxybenzaldoxim. HCl-Salz, Tafeln, F. 149—150°. Durcli 
Methylierung nach E s c h w e ile r  o-Methozybenzyldim-cthylamin, HCl-Salz, F. 149°. 
Mit w,p-Dibromaeetophenon p-Bromplienacyl-o-methoxybc,nzyldiinethylammoniumhromid 
C18H210 2NBr2, Nadeln aus A.-A., F. 173—176°. Pikrat C1KH210 2NBr C6H20-N 3, gelbe 
Prismen aus Aceton-Lg., F. 116— 119°. p-Brom-aj-dimethylamino-co-o-methozybenzyl- 
acetophenoii C18H20O2NBr, Prismen aus Me., F. 82—83°. — m-Methoxybenzyldimeihyl- 
amin, analog aus m-Methoxybenzaldoxim. Phenacyl-m-melhoxybenzyldimethy!ammo- 
niumbromid CI8H l!20 2NBr, Prismen aus A.-A., F. 150—152°. Pikrat C18H220 2N- 
CeH20 7N3, gelbe Prismen aus Me., F. 111—112°. e>-Dimelhylamino-o>-m-mclltoxy- 
benzylacetophenon C18H2i0 2N, Tafeln aus Me., F. 61—63°. — o-Methylbenzyldiiiiiethyl- 
amin, aus o-Xylylbromid u. Hcxamethylentetramin. Pikrat CJ0H15N +  CcH30 7N3, 
gelbe Prismen aus Bzl., F. 148—150°. Phmacyl-o-methylbenzyldimethylammoniumjodid 
C18H22ONJ, Prismen aus verd. Aceton, F. 160—162° (Zers.). Pikrat C18H22ON'
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C6H20 7N3, tiefgelbe Prismen aus Me., F. 131—133°. tu-Dimathylamino-oj-o-methyl- 
bcnzylacetophenon C18H21ON, Prismen aus Me., F. 62—G3°. — m-Mełhylbcnzyldimcthyl- 
amin, aus m-Xylylbromid. Pikrat, gelbe Prismen aus Bzl., F. 136—138°. Phenaeyl-m- 
meihylbenzyldimethylammoniumjodid, Prismen aus verd. Me., F. 134—135° (Zers.). 
lo-Dimethylamino-w-m-methylbenzylacetophcnon, gelbliehc Prismen aus Me., F. 74— 76°.— 
Tctramelhyl-m-xylyle.ndiam.in, aus m-Xylylenbromid u. Dimethylamin. Pikrat c 12h 20- 
N2 -}- 2CaH30 7N3, gelbe Prismen aus Aceton-Lg., F. 190—193°. m-Xylylenbis-p-brom- 
ph&nacyltetramethyldiammoniumdibromid Cjj8H320 2N2Br4 (III), aus der vorigen Yerb. u. 
p-Bromplienaeylbromid. Prismen aus A.-A., F. 205—206°. Gibt mit NaOH auf dem 
W.-Bad 4,4'-Dibrom-(o,o>'-bisdimelhylamino-co,o)'-m-xylylenbisacetophenon C2SH30O2N 2- 
Br2 (IV), gelbliehe Nadeln aus Me., F. 143—144°. — p-Methylbenzyldimethylamin. 
Man setzt rohes p-Xylylbromid (Gemiseh von Xylylbromid u. Xylylenbromid) mit 
Dimethylamin um, trennt Tetramethyl-p-xylylendiamin ais Pikrat ab u. erhitzt das 
iiber das Pikrat isolierte Dimethyl-bis-p-methylbenzylammoniumchlorid mit Dimethyl
amin; Kp. 196—199°. p-Bromphcnacyl-p-mcthylbenzyldimethylammoniumbromid C18- 
H2IONBr2, Nadeln aus Bzl., F. 174— 176“ (Zers.). Pikrat ClsH21ONBr-C0II2O7N3, 
gelbe Nadeln aus Me., F. 128—130° (Zers.). p-Brom-co-dimethylaniino-(o-p-methyl- 
benzylacelophenon C18H20ONBr, Nadeln aus Me., F. 91—93°. — p-Xylylenbis-p-brcnn- 
phcnacyUctramcthyldiammoniumdibromid (III), aus Tetramethyl-p-xylylendiamin u. 
p-Bromphenacylbromid. Nadeln aus A.-A.. F. 220—222° (Zers.). Gibt mit NaOH 
4,4'-Dibrom-w,o>'-bisdimetliylamino-a),<x>'-p-xylylenbisacetopfienon (IV), gelbliehe Prismen 
aus Me., F. 138—140°. — p-Bromphenacylbenzyldimethylammoniumpikrat C17H19ONBr- 
C0H2O7N3, gelbe Prismen aus Me., F. 159—160°. — p-Bromphenac,yl-p-chlorbenzyl- 
dimcthylammoniumbromid Cl;HlsONC]Br2, aus p-Bromphenacylbromid u. p-Chlor- 
benzyldimethylamin. Prismen aus Bzl., F. 174—175°. Pikrat C17H180NClBr-.C6H20 7N3, 
gelbe Nadeln aus Me., F. 146—147° (Zers.). p-Brorn-eo-dimelhylamino-co-p-chłorbenzyl- 
acetopfienon C17H17ONClBr, gelbliehe Nadeln aus Me., F. 75—76°. — p-Bromplienacyl-p- 
brombenzyldim^thylammoniwribromid Cl7H 18ONBr3, Nadeln aus A.-A., F. 187—188° 
(Zers.). Pikrat C17HiS0NBr2-CQH20 7N3, gelbe Prismen aus Aceton, F. 157—158° 
(Zers. von 128° ab). p-Brom-co-dimethylamino-ui-p-brombenzylacetophenon C17H17ONBr2, 
gelbliehe Nadeln aus Me., F. 77—78°. — p-Bromphcnacyl-m-brombenzyldimclhyl- 
ammoniunibromid C,-H19ONBr2, Prismen aus A., F. 193° (Zers.). Pikrat C17HI8ONBr2- 
C0H 2O7N3, gelbe Prismen aus Me., F. 136—137°. p-Brom-eo-dimethylamino-eo-m-brom- 
benzylacelophcnon 0 17H ,70NBr2, strohgelbe Prismen aus Me., F. 68—70°. — p-Brom- 
phenacyl-m-nitrobenzyldimethylammoniumbromid C17H180 3N2Br2, Nadeln aus A., F. 200 
bis 201° (Zers.). Pikrat C17H18O?N2Br-C0H2O7N3, gelbe Prismen aus Me., F. 158—159°. 
p-Brom-co-dimcthylamino-a)-m-nitrobenzylacetophenon C17II170 3N2Br, Prismen aus Me., 
F. 72—73°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 55—69. Jan.) Os t e r t a g .

Thomas Thomson und Thomas Stevens Stevens, Zersetzung von quaternaren 
Ammoniumsalzen. V. Molekukire Umlagerungen von vcnvandten Schwe.feherbindungen. 
(IV. vgl. yorst. Ref.) Wie das fruher untersuchte Methylbenzylphenacylammonium- 
bromid laCt sich auch das analoge Sulfoniumbromid (I) durch Alkali umlagern; es ent
steht II, dessen Konst. durch Umwandlung zu Benzylacetophenon festgelegt wurde. 
Beim Vers., II aus w-Brom-co-benzylacetophenon u. NaSCH3 zu synthetisieren, erfolgte 
Ersatz von Br durch H. — Da das positiv geladene S-Atom der Sulfongruppe m maneher 
Beziehung das Verh. eines „Onium“-Atoms zeigt, yersuchten Vff., eine ahnliche Um- 
lagerung beim Benzylphenaeylsulfon (HI) zu erreichen. Dies war aber nicht móglich; 
schwaches Alkali wirkt nicht cm, starkes Alkali spaltet in Benzoesaurc u. Benzyl-

I  C0H5.CO.CH2-SBi(CH3).GH2-CcH6 i ł  CaH6*CO*CH(S-CHs)-CHj-CaH5
III C8H5-C0-CH11.S 0 2-CIIs -C(JH6 IV CaH5• CO • CII(S02H)• CII2 • C0HS

V C8II» • SOa • CH, • NBr(CH3)j ■ CHS • CaII6 
methylsulfon (vgl. W a h l , C. 1922. III. 356); die Verb. IV oder ihr Zers.-Prod., Benzyl
acetophenon, lieO sich nicht nachweisen. Die geplanten Verss. mit der Verb. V muCten 
unterbleiben, weil diese sich nicht darstellen lieC; Brommetliylphenylsulfon reagiert 
nicht mit Benzyldimethylamin. Ein Vers., die Rk. I — ->- II duich Erliitzen von Benzyl- 
methylather u. Bromacetophenon mit CaC03 auf die entsprechende 0-Verb. zu iiber- 
tragen, fuhrte zu keinem Rcsultat. — Benzylmetliyhulfid, durch Umsetzung von Benzyl- 
chlorid mit KSH u. nachfolgende Jlethyherung. Meerrettichartig riechende FI., 
Kp.75i 206—210° (Literatur 195—198°). Gibt mit II20 2 in Eg. Benzylmełhylsulfon, 
Tafeln, F. 125—127°. — Plicnacylbenzylmethylndfoniumbromid, Ci6H17OSBr (I), aus
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Benzylmethylsulfid u. co-Bromaeetophenon, Nadeln aus Bzl., F. 113—115° (Zers.). 
Pikrat, C16H170S-C6H20 7N3, gclbc Nadeln aus Methanol, F. 115—117°.— o)-Benzyl- 
(O-meihyUhiolacelophenon, C18H10OS (U ), durch Erhitzen von I  mit NaOCH3-Lsg. 
Blattelien aus Methanol, F. 55—56°. — co-Benzylacetophenon, beim Kochen von II mit 
Dimethylsulfat in Bzl. u. aus (o-Brom-co-benzylacetophcnon u. NaSGH3 in A. F. 70 bis 
72°; Semicarbazon, F. 141—143°. — Phenacylbenzylsulfid, aus NaS-CH2-C0H5 u. 
ft>-Bromacetophenon. Tafeln aus A., F. 87—89°. Gibt mit H20 2 in sd. Eg.'Phenacyl- 
benzylsulfon (III), Blśittehen, F. 111—113°. — Bromniethylplicnylsulfon, aus Dibrom- 
methylphenylsulfon durch 7-tagiges Kochen mit NaOC2H5-Lsg., oder aus CH2Br2 u. 
benzolsulfinsaurem Na bei 120—140°. F. 48—50°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
G9—73. .Tan. Glasgow, Univ.) O s t e r t a g .

L. Palfray, S. Sabetay und Denise Sontag, t)ber die Desulfhydralisierung einiger 
arylaliphatischer Mercaptane durch Kaliumhydroxyd. S a b e ta y  (C. 1929. I. 1929) 
hat gezeigt, daB sich yS-Phenylathylalkohol, im Gegensatz zum oc-Isomeren, durch 
KOH glatt zu Styrol dehydratisieren liiBt. Bei der Analogie zwischen S u. O war yoraus- 
zusehen, daB sich gewisse Mercaptane wie die entsprechenden Alkohole verhalten 
wurden, um so mehr, ais die Gruppo CI12-SH saurer ist ais CH2-OH. Folglich muB 
in CpHj ■ CH2 ■ CH„ • SH das a-stiindige CH2 saurer sein ais in C„H- • CH2 • CH2 • OH. — 
Zunaclist wurde die Darst. dieser Mercaptane (vgl. v. B raun, Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 
[1912]. 1563) dadurch yercinlacht, daB man die entsprechenden Bromide mit KSH  
umsetzte. P-Phenyluthylmercaptan. Konz. alkoh. Lsg. von 27 g KOH mit H2S siittigen, 
61 g /?-Phcnylathylbromid eintropfen, A. bis zur Lsg. zugeben, 3 Stdn. erhitzen, mit 
W. verd., ausathern, ilth. Lsg. mit NaOH von 36 Bó. ausziehen, mit HCI fallen usw. 
Kp.ls 96—98°, D .18j 1,032. Ebenso: u.-Phenylathylmercaptan, Kp.I4 83—84°, D .1S4 1,039, 
no20 =  1,56 34. y-Phenylpropylmcrcaptan, fcp.23 120—122°, D .174 1,010, iid1u =  1,5492. 
Die Mercaptane sind unl. in W., riechen unangenehm, liaften der Haut sehr hartnackig 
an u. yerursachcn Kopfschmerzcn u. Magenerschlaffung. — Die Desulfhydratisierung 
der Mercaptane wurde durch Erhitzen mit 2 Moll. KOH-Pulver erst im Olbad auf 200 
bis 230°, dann iiber freier Flamme bewirkt, zuletzt im partiellen Vakuum. Das Destillat 
besteht aus W. u. ungesiitt. KW-stoff. Das /J-Mercaptan desulfhydratisiert sich am 
leichtesten u. lieferte 53°/0 Styrol. Bei den anderen war die Ausbeute viel geringer. 
Ais Nebcnprodd. traten Disulfide, Benzoesaure usw. auf. (Compt. reiul. Acad. Sciences 
194. 102—04. 4/1. 1932.) L in d e n b a u m .

C. H. K. Mulder, Die Phenyl&ulfopropionmuren. II. (I. vgl. C. 1931. II. 844.) 
Gegen die 1. c. gegebene Konst.-Formcl I der aus Zimtsaurc u. K2S 0 3 entstchenden 
Phenylsulfopropionsiiure kann man den Einwand erheben, daB das Verh. bei der in 
ihrem Wesen bisher nicht aufgeldarten Racemisierung nicht ais Kriterium fiir die 
Konst. ausreicht. Vf. hat daher die Siiure II dargestellt, die man erhalten miiBte, 
wenn die S 03II-Gruppe nicht, wie 1. c. angenommen, in (i, sondern in a eintreten wurde. 
Diese Saure ist von dem Additionsprod. der Zimtsaure deutlich verschieden, so daB 
fiir dieses die Konst. I bewieson ist. — I ist gegen racemisierende Mittel sehr bestandig, 

I C0H,-CH(SO;!H)-CH2-CO2H II C0H5-CH2-CH(SO3H)-CO2H
II racemisiert sich beim Erhitzen von alkal. Lsgg. Der racemisierende EinfluB des 
C0H5, der sich bei der Phenylsulfoessigsiiure durch Racemisierung in k. alkal. Lsg. 
bemerkbar macht (B r u ST, Dissert. Groningen 1926) ist anscheincnd durch das ein- 
geschobene CH2 verringert worden. — a-Bromhydrozimtsaure, aus Brombenzylmalon- 
siiure bei 125— 130° unter 10 mm Druck. Bei der von F is c h e r  u . Ca r l  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 39 [1906]. 3999) angegebenen Temp. (105°) erfolgt weder Schmelzen noch 
C02-Abspaltung. Durch Umsetzung mit K 2S 03 in W. bei 0° f}-Plienyl-u.-sulfopropion- 
saure, BaCaHsÓ3S 4- 2 H20  (II), Nadeln aus W., 1. in W. bei 15° zu 0,5%. Chininsalz,
C.jH10O5S +  2 C20H24O2N2 +  l 1/* H20 , Nadeln, F. 228°. Durch wiederholte Krystalli- 
sation aus 50%ig. A. Zerlegung. d- u. l-fS-PItenyl-z-sulfopropicmsaure^l]]] der Na- 
Salze +109,1° bzw. —103°. Die freie d-Siiure hat [M]d =  +73°; das Ba-Salz (Nadeln) 
krystallisiert mit 4 H20 . Beim Erhitzen des Na-Salzes auf 80 oder 100° oder beim Er
hitzen der Siiure mit H2S 04 auf 80° erfolgt keine Racemisierung; dagegen yermindert 
sich die Aktivitiit beim Erhitzen des Na-Salzes mit 1 Mol NaOH (ph =  12,7) auf 80°; 
diese Drehungsabnahme ist nicht auf Zers. zuruckzufiihren, da die Lsg. kein Sulfit 
entliiilt; bei hoherer Temp. u. starkerem Alkali entstelien indessen Sulfit u. Zimtsaure. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 174—78. 15/1. 1932. Groningen, Univ.) Ostep.t a g .

William Charlton, John Campbell Earl, James Kenner und Albert Anthony 
Luciano, Die Nitrierung von Oximen. J o n e s  u . K e n n e r  (C. 1930. II. 371) haben



1780 D. Or g a nisciie  C h e m ie . 1932. I.

gezeigt, daB das Bestreben von Nitroso- u. PhenyIazoverbb., in Oximinoderivv. bzw. 
Phenylhydrazone iiberzugehen, so stark ist, daB bei diesem Ubergang niclit nur C02H 
n. ahnliche ungesatt. Grnppen, sondern auch gesatt. Oxyalkyle abgespalten werden 
konnen. Diese Umwandlungen erfolgen ohne Einw. von Alkali, das zu den almlichen 
Umwandlungen der Nitroverbb. nótig ist. Es ersehien daher von Interesse, die relative 
Leiehtigkeit der Verdrangung von am gleichen C-Atoru gebundenen NO u. X 0 2 durch 
Alkalien u. andere Reagenzien zu untersuchen. Die Unters. erfolgte zunaehst am Di- 
benzylpseudonitrol (I; R h e ix b o ld t  u . D ew a ld , C. 1927. I. 1292). I reagiert mit 
Anilin unter Bldg. von II; weitere Verss. mit Basen unirden durch die leichte Oxydierbar- 
keit in alkoh. Lsg. verhindert. I macht aus HJ Jod frei (R h e in b o ld t  u. D ew a ld );  
das Endprod. dieser Rk. ist Dibenzylketoxim. In ahnlicher Weise entsteht bei der 
Einw. von HBr auf Bromnitrosodimethyibutan Pinakolinoxim. — Die Darst. yon 
Pseudonitrolen durch Einw. von X 0 2 auf Ketoxime (S c h o ll ,  Ber. Dtseh. chem. Ges. 
21 [188S]. 508) verlauft nicht besonders befriedigend. Auch bei der Nitrierung des aus 
Acetonoxiin u. Br erhalt-enen Bromnitrosoderiv. (vgl. W o lf f ,  L ie b ig s  Ann. 288 
[1S95]. 32 Anm.) wurden infolge tiefgreifender Zers. nur geringe Ausbeuten an Dimetliyl- 
pseudonitrol erhalten. Xoeh schleehtere Ergebnisse wurden bei den Oximen des Methyl- 
athylketons, Diathylketons u. Cycloliexanons gefunden, wahrend Dibcnzylketoxim u. 
Campheroxim gute Ausbeuten an Pseudonitrol lieferten. Benzoinoxim reagiert mit 
H X 03 sehr glatt unter Bldg. von Benzaldehyd u. Phenylmethylnitrolsaure, C<,H5- 
C(: N 0H )-X 02; diese Rk. ist ein Fali der eingangs erwahnten Abspaltung yon Oxy- 
alkyl; ais Zwisehenprod. der Rk. ist III anzunehmen. Aus dem analogen Zerfall des 
Benzpiperoinoxims in Benzaldehyd u. Pi perony Initroisaure liiGt sich fiir das Benz- 
piperoin (vgl. B r a s s  u . S tr o b e l,  C. 1930. II. 3153) die Konst. IY ableiten. Die 
.Methode unterliegt aber einigen Beschrankungen. Sie ist auf Glueoseoxim nicht an- 
wendbar, weil die alkoh. OH-Gruppen leichter mit 11X 0 3  reagieren, ais die Oximgruppe. 
Das Osim des 2-Oxycyelohexanons wird sofort zers.; ahnliche Falle sind aus der Lite
ratur bekannt. Wahrend o-Nitrobenzaldoxim eine in o-Nitrobenzoesaure uberfuhrbaTe 
Nitrolsaure liefert, ist die Nitrolsaure aus p-Nitrobenzaldoxim so unbestandig, daB man 
sofort p-Xitrobenzoesaure erlialt. Benzaldoxim unterscheidet sich von den Nitro- 
benzaldoximen dadureh, daB die bei der Xitrierung zunaehst auftretende blauo Farbung 
nieht sofort Yersehwindet, sondern sehr langsam iiber Grim in Gelb iibergeht; auch ist 
das Endprod. der Rk. keine Nitrolsaure, sondern Phenyldinitromethan (neben Benz
aldehyd). Es scheint demnach, daB die unsubstituiertc Phenylgruppe in gewissem 
Umfang imstande ist, den Elektronenbedarf der XO-Gruppe zu decken, u. dadureh das 
zuerst entstehende Pseudonitrol so zu stabilisieren, daB es oxydiert werden kann. Die 
Bldg. von Benzaldehyd ist derselben Ursachc zuzuschreiben; durch koordinative An- 
lagerung Y on O entsteht C6Hs -CHO(: XOH), das sich in C6H5-CH(OH)-NO u. weiter 
in C6H5- CHO u. X 0 2 Yerwandelt. Die isomeren Chlor-, Methosy- u. Methylbenzaldoxime 
liefern ebenfalls Nitrolsauren oder Aryldinitromethane, dereń Isolierung meist schwierig 
ist; die o-DerivY. geben stets Nitrolsauren. Da bei diesenRkk. stets intermediare Pseudo- 
nitrole auftreten, bestehen Parallelen mit der Bldg. von Chinitrolen bei der Xitrierung 
der Phenole. — 4-OxybenzaIdoxim gibt mit H X 03 3-Niłro-4-oxybenzaUeJnjd u. 
■aldozim; das aromat. OH dirigiert liier starker ais OCH3; das OH der Oximgruppe 
steht in seiner Wrkg. zwischen 0CH3 u. aromat. OH.

I  (CgHs • CHĘCIN O) • NO, I I  (C6 B 6 • CHS)3C(N Os) • N : X ■ C0H5
I I I  C6H5 • CH(NO,XNO)• CH(OII) • C,US IV CHsO,Cs H. • CO • CH(OH) • C8H5

V e r s u c h e. DimelhylpseudonUrol, in geringer Menge aus Acetosim u. rauchender 
HNOj in Eg. bei 50° oder in Acetanhydrid bei 4°. Blaue Krystalle, F. 76°. — Dibenzyl- 
pseudoniird, C15H u0 3X2 (I), aus Dibenzylketoxim u. H N 03 in Eg. Blaue Krystalle, 
F. 72—73® (nach R h e ix b o l d t  u. D e w a l d  88°). Gibt beim Kochen mit A. Dibenzyl- 
dinitromełhan, C1,H110 4X2 (F. 127,5°), beim Schiitteln einer Bzl.-Lsg. mit KJ u. H2S 04 
Dibenzylkełoxim (F. 119°). — Benzolazodibenzylnilromethan, C21H190 2N3 (n), aus I u. 
Anilin bei 0°. Gelbe Prismen aus A., F. 108°. — p-Toluolazodibenzylnitromdhan, 
C2,H;i0 2N3, aus I u. p-Toluidin, citronengelbe Prismen, F. 109—110°. — Campher- 
pseudonitrol, C10H160 3X2, aus Campherosim u. H N 03 in Eg. Blaue, unbestandige 
Krystalle. F. 60°, nach 12-std. Aufbewahren 52°. — Bromnitrosodimethyibutan, F. 127°, 
gibt mit HBr freies Br (Nachweis ais Tribromphenol) u. PinaL'olinoxim. — Phenyl- 
methyInitroisaure, neben Benzaldehyd aus Benzoinosim u. H N 03 (D . 1,5) in Eg. — 
Benzpiperoinoxitn, C^H^OjN (Osim von IV), Krystalle aus Metnanol, F. 153—154°.



Bei der Darst. aus IV wird ein bei 105—111° sehm. Nebenprod. (isomeres Osim?) er
halten. Gibt mit HNOg in Eg. Benzaldehyd u. Piperonylnilrolsdure, F. 88°, die leichfc 
in Piperonylsdure, F. 225°, iibergeht. — Cyclohexanol-(2)-on-(l), Darst. naeh K otz 
(L ie b ig s  Ann. 400 [1913]. 55). Kryst.allc aus A., F. 131—132° (Literatur 92—93°, 
98° u. 113°). Oxim, F. 105—106°. Cu-Salz des Oxitns, dunkelgriin, 1. in Chlf. Durch 
Umsetzung mit HIsT0 3 entsteht eine griino Lsg., aus der sieh nichts isolieren laBt. — 
m-Nitrobenzaldoxim gibt mit H N 03 in Eg. m-Nilrobciizaldoximperoxyd, C11H10O6N4 
(F. 131°), u. m-Nilroplienylniethylnitrolsditre, C-Hs0 5N3 (F. 82°), die sieh raseh voll- 
stiindig in N-Oxyde u. m-Nitrobenzoesaure zers. o-Nitrobenzaldoxim gibt o-Ntiro- 
benzaldoximperoxyd, F. 120° (Zers.), u. o-Nitrophenyhne.thylnitrohaure (F. 84?), die beim 
Koclien mit W. Salicyhaure (F. 155°) u. ein teeriges Prod. liefert. p-Nilrobenzaldoxim 
gibt p-Nitrobenzaldoximperoxyd, F. 143° (Zers.), u. p-Niłrobenzoesdure, F. 235°. a-Benz- 
aldoxim gibt Benzaldehyd u. Phenyldinilromelhan, F. 78—80°. m-Toluylaldoxim gibt 
m-Toluylaldehyd u. m-Tolyldinitrometlian, CsH80 4N2, F. 53° (aus Essigsiiure). p-Toluyl- 
aldoxim gibt p-Toluylaldehyd u. p-Tolyldinitromethan, F. 78—79°. o-Toluylaldoxim 
gibt wenig o-Toluylaldehyd u. ais Hauptprod. o-Tolylmełhylnitrolsaure, C8H80 3N2, 
F. 64° (Zers.); unbestandig. o-Cldorbenzaldoxim liefert neben Spuren Aldehyd o-Gldor- 
phenylmethylnilrolsdure, C,H50 3N2C1, gelbliche Krystalle aus Chlf. +  PAc., F. 72°; 
gibt mit sd. W. o-Clilorbenzoesaure. — m-Chlorbenzaldoxim liefert das Peroxyd C14Hi0- 
0 2N2C12, F. 111° (Zers.), freieu Aldehyd u. die sehr unbestandige m-Chlorphenyhnethyl- 
nitrolsaure, F. 61°. p-Chlorbenzaldoxim gibt freien Aldehyd u. p-Chlorphenyłdinitro- 
mellian, F? 53° (aus PAe). -— o-Mełlioxybenzaldoxim gibt o-Melhoxyphenylmclhijlnitrol- 
same, C6H80jN 2, F. 68°, die mit sd. W. o-Methoxybenzoesaure liefert. m-Methoxy- 
benzaldozim wurde ais Ol erhalten. Anisaldoxim gibt Anissiiure (F. 180—182°), Anis- 
aldehyd u. p-Methoxyplienyldinitromethan, F. 32—33°. Piperonaloxim gibt Piperonyl- 
dinitromełhan, CeH0O0N2, F. 70—72°. m-Oxybmzaldoxim u. Protocatecliualdoxim 
werden durch H N 03 in Eg. heftig zers. (Journ. chem. Soc., London 1932. 30—41. Jan. 
Sydney u. Manchester.) Os t e r t a g .

J. A. Nieuwland und I. H. Baldinger, Eine ReaHion des Phenylacelonilrils. 
Die Einw. von Na auf Phenylacelonilril in fl. NH3 liefert yermutlich Na-Phenylaccto- 
nitril, denn die Umsetzung mit C2H5Br ergibt Phenylaihylacelonitril. Letzteres kann 
nun erneut mit Na reagieren, so daB eine allgemeine Slethode zur Darst. von mono- 
u. dialkylierten Alkyl- oder Arylcyaniden vorzuliegen scheint. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 828. Febr. 1932. Indiana, Univ. of Notre Damę.) B e r s i n .

J. Boeseken und A. G. Lutgerliorst, Die Konfiguralion von cyclischen a-Oxy- 
sauren. Nach einer Unters. von Ve r m a a s  (These Delft 1931) beruht die Vermehrung 
der Leitfahigkeit von Borsaure in wss. Lsgg. von a-Oxysauren auf der Bldg. der 
Komplexe:

1932. I .  D . Or g a n isc h e  Ch e m ie . 1781
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:C—O OH
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—G - O ^  ^ 0 - C =
H

Differenzen in der Wrkg. der einzelnen Osysauren sind durch eine Verschiedenheit 
der Lage der OH- u. der COOH-Gruppe bedingt. — Die aliphat. Osysauren mit offener 
Kette lassen sieh nach ihrer Vergrófierung der Leitfahigkeit von H3B 03 in drei Gruppen 
einteilen: 1. unsubstituierte, 2. monosubstituierte u. 3. disubstituiert-e Glykolsaure. 
Wenn zum Vergleich eine Konz. von V64 -n. auf 0,5 Mol. H3B 03 gewahlt wird, dann 
betragt die Vergr6Berung der Leitfahigkeit (in 10-1 Q ~ 1) fur 1. 82, fiir 2. rund 325 
u. fiir 3. rund 1000. — Vff. nehmen an, daB sieh in den cc-Oxysauren die OH- u. die 
COOH-Gruppe nach MaBgabe des zur Verfiigung stehenden Raumes in móglichst 
entfemte La gen einstellen. Die Entfernung zwischen OH u. COOH wird dann in der 
Glykolsaure am groBten sein, in monosubstituierten Glykolsauren kleiner u. am 
kleinsten in disubstituierten Glykolsauren. Es wird nun die LeitfahigkeitsvergróBerung 
von cyel. a-Oxycarbonsauren bei Zusatz von H3B03 bestimmt. Es zeigt sieh, daB bei 
den cycl. Osysauren mit 5, 6 oder 7 Atomen im Ring die Vermehrung der Leitfahigkeit 
von gleicher GroBenordnung ist (1400) wie bei den disubstituierten Glykolsauren, 
ais die sie ja auch formal anzuspreehen sind. Der RingsehluB andert also die gegen- 
seitige Lage der OH- u. der COOH-Gruppe nicht. Dies beweist, daB die Bindungs- 
winkel des C-Atoms, das die OH- u. COOH-Gruppe tragt, auch im Ring annahernd 
gleich 109° sind, woraus sieh ergibt, daB in den Ringen mit 5 u. mehr Ringatomen diese 
nicht mehr in einer Ebene liegen. — Die Leitfahigkeit von Cyclobutan-1 -oxy-1 -carbon- 
saure wird durch Zusatz von H3B 03 nicht beeinfluBt. Durch den RingsehluB wird 
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nlso hier dio Entfernung zwischen Oli u. COOH infolgo einer betrachtlichen Andcrung 
der Bindungswinkcl des C-Atoms, an dcm OH u. CÓOH haften, vergrofiert. — Bei 
der friiher untersuchtcn Fluorenoxycarbons;iuro war eine geringere Leitfiihigkeits- 
vermehrung, ais einer disubstituierten Glykolsaurc entspricht, gefunden worden; 
die beiden kondensierten Bzl.-Ringe beeinflussen also den 5-Ring so, daB eine Ent- 
fernung des OH vom COOH resultiert.

V c r s u c h o. Cyclobutancarbonsaure, dargestellt nacli BOESEKEN ( R c c . Trav. 
chim. Pays-Bas 37  [1918]. 261), F, — 7,5°. Daraus Cyelobutan-l-brom-l-carbonsaure, 
Kp.ł0 115—116°. F. 48°. Das Br ist lcicht beweglich u. kann durch AgN03 oder 
K2C03-Lsg. abgescift werden. CyeIobutan-l-oxy-l-carbonsiiurc. Kp.50 205—210°. 
Aeetylderiv., F. 72—74°. — Cyclopentan-, Cyclohexan- u. Cyclohcptan-l-oxy-l-carbon- 
siiure werden aus den cycl. Kctoncn iiber die Cyanhydrinc dargcstellt. — Eine Vor- 
schrift zur Darst. von Suberon aus Ricinusol wird angegeben. (Rec. Trav. chim. Pays- 
Bas 51 . 159—67. 15/1. 1932. Delft, Teehn. Univ. Organ.-Chem. Lab.) L o r e n z .

J. Boeseken, G. Slooff und A. G. Lutgerhorst, Der Einfłufi cyclischer a- und 
f}-Oxysauren auf die Leitfahigkeit von Borsdure und die Konfiguration dieser V erbindungen. 
Bzg). der cycl. a-Oxysauren vgl. vorst. Ref. Die /5-Oxysaurcn mit offener Kette iindern 
die Leitfahigkeit Y on H3B 0 3 nicht. Dies ]iiBt sich durch die gro Be Entfernung zwischen 
OH u. COOH erkliiron, die aus der AbstoBung der beiden Gruppen des unstarren 
Mol. resultiert. Bei den aromat. o-Oxysiiuren, dic eine betrachtliche Leitfahigkeits- 
vermchrung hcrvorrufen, sind infolgc der Starrheit des Bzl.-Ringcs die gegenseitigen 
Lagcn von OH u. COOH fiir die Komplexbldg. mit H3B 03 giinstiger geworden. Auch 
in gesiitt. 5-Ringen ist dic Starrheit des Ringes so groB, daB die AbstoBung zwischen 
den gleiehgeladcnen Gruppen eine nicht zu groBc Entfernung hervorrufen kann, 
wie der grofie EinfluB von Cyclopcntan-l,2-diolen auf dio Leitfahigkeit von H3B 0 3 
bcweist. Wenn der Abstand zwischen OH u. COOH fiir die Komplexbildung maB- 
gebend ist, dann muBto cino c£s-Cyclopentan-l-oxy-2-carbonsaui’e die Leitfahigkeit 
Torandern, das <ra?is-Isomere aber nicht. Diese Forderung wird an den beiden 
isomeren Borneolearbonsauren (vgl. B r e d t ,  L ie b ig s  Ann. 3 6 6  [1909] 1) gepriift 
(die beiden anderen moglichen Isomeren konnten in tJbereinstimmung mit den Angaben 
B r e d t s  nicht erhalten werden). Die Form mit dem F. 102—103°, die cis-Form, ruft 
eine LeitfiihigkeitsvergróBerung hervor, wahrend die hólicr schmelzendc Form (F. 175°), 
die trans-Form, eine leichto Abnahme der Leitfahigkeit bewirkt. — Die leiehte Angreif- 
barkeit der cis-Form fiir KMn04 erkliirt sieli aus der giinstigen Stellung von OH u. 
COOH fiir Komploxbldg. (da die Oxydation nach Ansicht der Vff. iiber eine komploxe 

Mnln -Verb. lauft). — Es muB nach diesen Ergebnissen angenommen 
werden, daB die beiden 5-Ringe des Camphansystcms nicht cinen 

]j Winkel von 109°, sondern einen kleineren Winkel miteinander 
bilden, so daB die Stellungen 2 u. 6, sowie 3 u. 5 einander genahert 
werden (vgl. nebenst.). Diesc Ansicht laBt die leiehte BIdg. von 
Camphen aus Bornylchlorid u. die von Tricyclen aus 2,6-Dibrom- 
camphans mit Na Yerstehen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amster

dam, Proceedings 34 . 932—40. 1931. Delft.) L o r e n z .
Roger Servant, Die ultravioletle Iiotalionsdispersion von a- und [i-Pinen in dthyl- 

alkoholischer Lósung. Das Drelwermogen a-Pinen in A. steigt von 4360 A bis zu 2800 A 
an, um von da ab — im Gebiet starkerer Absorption — wieder abzunehmen. Das 
Drehyermogen von /?-Pinen in A. steigt im gleichen Gebeiet ■— unter Vorzeichen- 
wechsel bei 4000 A — stark an, um von 2800 A ab — unter nochmaligem Vorzeichen- 
weehsel — sehr stark abzufallen; im sichtbaren Spektralgebiet besteht ein Minimum 
des Dreliyermogens von /?-Pinen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 368—70. 25/1.
1932.) L o r e n z .

Ernest J. Parry, Sesquiterpenchemie. Konst. von Eudesmol. (Perfumery essont. 
Oil Record 22. 401—02. 22/12. 1931.) E l l m e r .

Johannes S. Buck und Walter S. Ide, Eine Notiz iiber das tx,f}-Dicyclohexyl- 
athylenglykol. Dio Konst. des friiher (C. 1 9 3 1 . II. 2457) bei der Hydrierung gemischter 
Benzoine erlialtenen a,f)-Dicyclohexyldlhylenglykols wurde durch seine Darst. aus Dodeka- 
hydrobenzoin durch katalyt. Red. erhiirtet. Verss., Hexahydroinandelsdurenitril, 
CeHł3ON, Kp.0)7 104°, Ivp.;,„ 121°, D.2525 1,0 1 63, n D25 =  1,4716, mit C6HnMgBr um- 
zusetzen u. das Benzoin zu reduzieren, schlugen fehl. Die Einw. Y on monomerem Glyoxal 
auf CeHu MgBr gab nur geringe Mengen iso-a.fi-Dicydolierijlathylenglykol, CltH2602,



F. 153° (korr.). (Journ. Araer. chem. Soc. 54. 820—21. Febr. 1932. Tuokahoc, N. Y., 
Burroughs Wellcome u. Co.) Bek s i n .

Charles Bushnell Wooster, Die Siruldur dzr MelaUkelyle. AnlaBlich der (von 
P. B. B ien) gefundencn Leitfahigkeit von Bcnzophenon-Na in fl. NH3, wonach also 
Ionisation nach: (C0H5)2CONa •— ->- [(C0H5)2CO]~ +  Na+ eintritt, wird auf den un- 
gewólmlichen Typus dieses Komplexes mit einem unpaaren, sowie eincm eatfra-Elektron 
hingewiesen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 834—35. Febr. 1932. Providence, Rhode 
Island. Brown Univ.) BERSIN.

E. Macciotta, Beitrag zur Untersucliung der Nilramine. II. Mitt. Dinitrophenyl- 
nitraminc. III. Mitt. m-Plienylendinitramin. (Rendiconti Seminario Facolta. Scienze 
Universitó Cagliari 1. 23—25. 1931. — C. 1932. I. 1228.) F i e d l e r .

Fr. Fichter und Ernst Pliiss, Die clektrochemische Nitrierung des Naphtlialins.
Nach T r y l l e r  (D. R. P. 100417) lilCt sich Naphthalin durch verd. H N 03 (D. 1,25) 
bei 80° im Anodenraum einer elektrolyt. Zoile nitriercn. Nach der Patentschrift soli 
die Wrkg. auf einer Konz.-Erhohung der HNO:t an der Anodę beruhen. Vff. unter- 
suchen das Verf. naher. Dio besten Ausbeuten Iiefern 2 F auf 1 Mol. Naphthalin bei 
einer Stromdichte yon 0,3 A/qcm. Die Ausbeute wird durch N-Best. nach K j e l d a h l  
ermittelt. Die elektrochem. Nitrierung gibt tatsachlich bei verd. Sauren eine bessere 
Ausbeute ais die chcm. bei gleicher Temp.; bei etwa 6-n. H N 03 beginnt sich der Unter- 
schied zu verwischcn. Gleichzeitig mit der elcktrochem. Nitrierung erfolgt aucli Oxy- 
dation, die eine Erwarmung des Anolyton bewirkt. Aus der Mengc entwickelten CÓ„ 
wird der Umfang der Oxydation ermittelt u. daraus mit der Vcrbrcnnungswarmc des 
Naphthalins die entwickelte Warmemenge der Anodę berechnet; da unmittelbar nur 
eine dunne Schicht an der Anodę erhitzt wird, konnen die Tcmp.-Steigerungen sehr 
lioch sein. Nun wird die chem. Nitrierung bei etwas hóherer Temp. untersucht 
(95—98°). Die Ausbeuten steigen stark; sio liegcn durchweg hóher ais bei der elektro
chem. Nitrierung. Eino H N 03 von 26,4%, dio bei 80° im elektrochem. ProzeB 65% Aus
beute, im chem. Parallelyers. nur 23,5% Ausbeute gibt, gibt bei 98° 93%. — Der 
Vergleich des IConz.- u. des Temp.-Einflusses zeigt, daB der giinstige Effekt der elcktro
chem. Nitrierung nicht auf einer Konz.-Steigerung beruhen kann; denn bei einer Konz.- 
Vermehrung um 2,3% wird der Nitricrungsgrad um 5% yerbessert (bei 80°), wahrend 
die Temp.-Steigerung um 18° einen viel hoheren EinfluB hat. Der giinstige EinfluB 
der elektrochem. Nitrierung beruht also auf der Temp.-Erholiung, dic durch die nebenher 
laufende Oxydation bedingt ist. — Die Nitrierung von Naphthalin mit verd. H N 03 
(D. 1,09) boi Tempp. um 100° liefert Nitronaphthalinausbeuten um 60%. Mit verd.
Saure kómien nur oxydationsbestandige KW-stoffo nitriert werden. Anthraccn gibt 
beim Erhitzen mit 15%ig. H N03 reichlich Anthrachinon; Acenaphthen wird unter 
starker Gasentw. noch weiter oxydiert. (Hely. chim. Acta 15. 236—47. 1/2. 1932.
Basel, Anstalt f. Anorgan. Chem.) L o r e n z .

Jakob Meisenheimer und Otto Beifiwenger, Uber optisch aktive Diiwphihyl- 
carbonsduren. AnlaBlich einer Veroffentlichung von Co r b e l l in i  (ygl. C. 1931. II.
1424) u. von S t a n l e y  (vgl. C. 1931- II. 1857) berichten Vff. iiber schon friiher von 
ihnen abgeschlosseno Verss. iiber denselben Gegenstand. — Dinuphthyl-(l,l')-dicarbon- 
saure-(8,8'), aus 8-Chlomaphthoesauredłhylester-(l) nach K a l b  (Ber. Dtseh. chem. Ges.
47 [1914]. 1726). Verseifung durch Alkalischmelze. Wird mit Bruein opt. gespalten 
wie bei C o r b e l l i n i  (1. c.). l-Brucinsah der Sdure, CjJI^O,,, C^^gO^Nj +  CH3-OH, 
sintert bei 253°, F. 263—265° (Zers.). [cc]d25 =  —399,7°, in Chlf. Die Dreliung bleibt 
in alkoh. Lsg. lange unverandert. d-Bmcinsalz der Sdure, C^H^O,,, C23H260 4N2
3 H ,0, aus der Mutterlauge; sintert bei 228°, F. 234° (Zers.). [<x] d21 =  +390,1°, in Chlf.
Nach diesen Werten muB das Brucinsalz der d,l-Sdure schwach positiy drehon: [a]c2° =
+  12°, in Chlf. Wahrend die Brucinsalze ilire Drehung lange behalten, racemisieren sieli 
die Na-Salze sehr schnell. Der hóchstc Wert, den Vff. fiir das Na-Salz beobachteten, 
war [<x]d20 =  ca. 350°, in wss. Lsg. (Co r b e l l in i  gab 135° an, S t a n l e y  250°). 
Durch Zerlegung des 1-Brucinsalzes durch Schutteln mit Soda in Chlf. wird das d-dinapli- 
thyldicarbonsaure Na erhalten; [<x]d20 =  +372,3°. Durch Zerlegung des d-Brucinsalzes 
das l-dinaphthyldicarbomaure Na, [a]D26 =  —361,3° (die Werte sind wegen der schnellen 
Racemisierung schatzungsweise nur 5—10% genau). — Monodlhyłester der Dinaphthyl- 
(l,l')-dicarbonsdure-(8,8'), durch teilweise Verseifung des Diesters oder uber 
Ag-Salz der Dicarbonsiiure mit C2H5J. F. 194—195°. Brucinsalz der S
C2iH 180,I( C23H20O4N2 +  3 HjO, sintert um 130°, F. ca. 210° (Zers.), [oc]d20 .^-^8^2,4°^-'-tyj 
Na-Salz der akt. Estermure, durch Zerlegen des Brueinsalzes mit Soda in ==’ ^

i i e / / ; ' .
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+405,3°. Racemisierfc sich sehr schneli. Dio freie Saure, F. 199°, [a]ir° =  —5 2 5°, in 
Dioxan. — Dinaplithyl-{l,l')-carbons<iure-{8), F. 242°, durch Alkalischmelze aus dem 
Athylester, C2:,H180 2, F. 146°, der aus l-Chlomaph(hoesdureesler-(8) u. 1 -Broimwphthalin 
nach U l l m a n n  erhalten wird. Die opt. Spaltung erfolgt durch Brucin. l-Brucinsalz, 
CfiHuO,, C23H20O4N2 +  HjO, [a]n20 =  -—201,6°. d-Brucinsalz, Sintcrn um 150°, 
F. unscharf bei 210“ unter Braunung. In Chlf. [a]c17 =  +105,5°. Beide Salze raeemi- 
sieren sich schneli. Die Brucinsalze werden durch wss. Soda zeriegt. Aus dem d-Bruein- 
salz das Na-Salz der d-Sdure, [<x]d22 =  +61,8°. Aus dem l-Brucinsalz das Na-Salz der
l-Saure, [«]d20 =  —68,3°. Die Racemisierungsgeschwindigkeit ist sehr groB. — Di- 
naphthyl-(l,2')-carbonsdure-(8), C2lH140 2, F. 189°, durch Verseifung des Athylesters, 
F. 105°, der aus 8-ChlornapWioesdurcesler u. 2-Bromnaphthalin erhalten wird. Die Saure 
IieB sich nicht opt. spalten, trotzdem folgende Salze liergestellt werden: Stryclminsalz, 
F. 207°, [<x]d18 =  —50,8°, in Chlf.; a.-Phenyldtliylaminsalz, F. 207—208°, [cc]d18 =  
—10,0°, in Methanol; Chininsalz, F. 192—194°, [a]o2° =  +3,5°, in Chlf.; Goniinsalz, 
sintert bei 119°, F . 135°, [<x]d =  +4,8°, in eiskaltem P y .; [oc]d° =  —27,5°, in Chlf. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 32—42. 6/1. 1932. Tiibingen, U n iv .) F i e d l e r .

Ernest H. Huntress und Ivan S. Cliff, Die Darstellung subslituierter Fluorenone. 
H inweis auf eigene Arbeiten anlaBlich der Publikation von L a n g e c k e r  (C. 1932-
I. 226). D ie  W icderholung der D arst. des angeblichen „l,8-Dinitrofluorenons“ unter den 
von  S c h m id t  u . S t u t z e l  (C. 1 9 1 0 . I. 277)~angegebenen Bedingungen lieferte lediglich  
70%  2-Nilrofluorenon. B ei 2-std. E inw. von  H N 0 3 (D . 1,42) bei 100° auf 9-Acetyl- 
am inofluoren konnten dagegen 30%  2,7-Dinilrofluorenon u. 13%  eines neuen Dinitro- 
fluorenons, F . 213— 214°, isoliert werden. D as von  L a n g e c k e r  dargestellte 2-Nitro- 
fluorenonoxim, F. 249°, ist Yiclleicht stereoisom er m it dem  von  M o o r e  u . H u n t r e s s  
(C. 1 9 2 8 . I . 68) dargestellten Oxim, F . 262,5— 263°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
826— 28. Febr. 1932. Cambridge, Mass.) B e r s in .

W. W. Hartman und J. B. Dickey, Furoylchlorid. In einer Ausbeute von 89,5% 
wird Furoylchlorid aus Pyromuconsaure u. Thionylchlorid in Bzl. nach einem halb- 
tcelin. Vcrf. erhalten: Zu 50 Moll. Siiure in 10 1 Bzl. auf dem Dampfbad werden wahrend
4 Tagen tropfenweiso 75 Moll. techn. SOCI2 gegeben, darauf wird noch 12 Stdn. unter 
RuckfiuB behandelt. Nach Entfcrnung von Bzl. u. SOCl2 ging bei der Fraktionierung 
die Hauptmenge des Clilorids unter 7 mm bei 59,5—61,5“ iiber. Aus Vor- u. Nachlauf 
IieB sich noch eine geringe Menge isoliercn. (Ind. engin. Chem. 2 4 . 151—52. Febr. 1932. 
Rochester, N. Y.) HELLRIEGEL.

G. Sanna, t)ber ungesdttigte Dikeloneder Indolreihe. Beim Erhitzen von 2-Methyl-3- 
chloracetylindol (a.-Methylindacylchlorid) im Bombenrohr mit wss. Ammoniak auf 100° 
entsteht neben anderen Pi'odd. ein mkr. gclbliches Pulver, aus dem 3 Substanzen isoliert 
werden konnten, denen die Formel CuH9ON zukommt. 2 der Verbb. zeigen das doppelte 

C—CO—CH ~CH —CO—C II  C9H,NH-CO-CHBr.CHBr-CO-C8H7NH
C6I l / ^ C - C H 3 h 3c . c ^ ) c0h , i y  j d h . c o . n h c 0h 7

NH I  NH C9H7N H .C 0-C H -C H -C 0-N H C 9H7
III  C9H7NH • CO ■ CH(NH • C6H6) • CHS • CO • C0H7NH 

Mol.-Gew., die dritte das dreifache. Verb. C'22i / , s0 2Ar„, F. 162°, u. Verb. Cę,2His0 2N 2, 
F. 220°, wahrscheinlich cis-trans-Isomere, nehmen 2 Atome Brom auf unter Bldg. des- 
selben Dibromderiv., F . 241°. Durch Anlagerung von Anilin entsteht ebenfalls nur eine 
Yerb., F. 220°. Red. mit Zn-Pulver u. Essigsaure fuhrt zu a,ó-Bis-[2-mełhylindolyl-3]-
a,d-dioxobuia7i (vgl. C. 1 9 2 3 . H I. 849), F . 297° (Zers.). Somit kommen den beiden 
ungesatt. Diketonen die Formel I, dem Dibromderiy. Formel H, u. dem Anilinderiv. 
Formel HI zu. Verb. C’33/ / 270,Ar3 (wahrscheinlich IY) ist indifferent gegen Brom. 
(Rendiconti Seminario Facolti Scienze Universita Cagliari 1. 29—30. 1931.) F i e d l e r .

Hugo Bauer und Eduard Strauss, Uber Nitroindole. Die Bldg. des schon lange 
bekannten Xanthoproteins kommt durch Einw. von H N 03 auf aromat. Kerne von 
Eiweifibausteinen zustande. Fur diese Rk. kommen anscheinend ausschlieBlich Tyrosin 
u. Trj^tophan in Betraeht. Auf ihrer quantitativen Nitrierung beruht eine colorimetr. 
Methode zu ihrer Best. (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 3705). Um die Stellung der Nitrogruppe im 
Tryptophan .aufzukliiren, haben Vff. Modellverss. angestellt, da eine Nitrierung des 
freien Tryptophans bisher nicht gelimgcn ist. Die osydationsempfindliche 2-Stelle 
des Pyirolringes Yereitelt auch beim Skatol die Isolierung eines definierbaren Nitroprod. 
V m  haben das an beiden CH-Stellen (2 u. 3) durch Methyl substituierte 2,3-Dimethyl-



indol der Nitrierung unterworfen, u. ein Monontiroderiv. in sehr guter Ausbeute erhalten. 
Uber die bisher unbckannten o-, m-, p-Nitrophenylhydrążone des Methylathylketons 
wurden 3 im Benzolkern substituierte Mononitrodimethylindole synthetisiert. Das durch 
direkte Nitrierung gewonnene Prod. erwies sich durch F. u. Mischprobe ais ident. mit 
dem uber das p-Nitrophenylhydrazon erhaltenen 5-Nitro-2,3-dimethylindol. Isomere 
(insbesondere die 7-Nitroverb.) diirften nur in geringer Menge entstanden scin. Vff. 
glauben, daB auch bei der Nitrierung der Proteine die dem Tryptophan zukommende 
Nitrogruppe iiberwiegend in 5-Stellung eintritt, was durch die Unterss. von B r u n n e r  
u. Mitarbeitern (C. 1 9 3 1 . II. 3479) an 3,3'-Dimethylindolinonen eine Stiitze findet. —• 
Der Vers., ein Nitroderiy. des Skatols auf synthet. Wege herzusfcellen, lieferte ein un- 
erwartetes Resultat: Bei Kochung des p-Nitrophenylhydrazons des Propionaldehyds 

. mit konz. HC1 entsteht zwar inter-
0 aN| |-------mC • CH3 H3C • Ci--------- | • NOj mediar 5-Nitro-3-mcthylindol, aber

I ! J c ;H............... HuH I I infolge der Rk.-Fahigkeit der CH-
k  / i  Gruppe in 2-Stellung reagieren

\  0  /  ; 2 Mol Nitroskatol mit 1 Mol bei
........\  .......  der Kochung nebenlier abgcspal-

CH tenem Propionaldehyd u. es ent-
ĆjII, steht 2,2'-Propyliden-3,3'-dime-

thyl-5,ó'-dinitrodiindol (nebenst. 
Formel). Aus dom o-Nitro- u. m-Nitrophenylhydrazon des Propionaldehyds wurden 
analoge Diskatole erhalten. — Vff. stellten das p-Nitrophenylhydrazon des Acełessig- 
cslers her. Der Vers., es nach dem Verf. von N e f  (L ie b ig s  Ann. 2 6 6  [1891]. 73) durch 
kurze Behandlung mit konz. H ,S04 in einen Nitroindolcarbonsaureester iiberzufiihren, 
schlug fehl, es entstand das schon bekannte p-Nitrophenylmełliylpyrazolon vom F. 218°. 
Verss. iiber das p-Nitrophenylhydrazon des Lavulinsaureathylesters zu einer 5-Nitro-2- 
methylindol-3-essigsaure zu gelangen, fiihrten gleichfalls nicht zum Ziel. — In das 
5-Nitro- u. 7-Nitro-2,3-dimethylindol laCt sich ein Atom Br, yermutlich in m-Stellung 
zur Nitrogruppe, einfiihren. Eine Nitrosoyerb. des 6-Nitro-2,3-dimethylindols wurde in 
nicht ganz reinem Zustandc erhalten. Durch Red. der Nitrogruppe mit Natrium- 
liydrosulfit in alkoh.-alkal. Lsg. wurde das 5-Amino-2,3-dimethylindol ais farblose, 
in W. swl. Basc gewonnen. Eine Hydrierung des Pyrrolkerns tritt dabei nicht ein. 
Zur Charakterisierung wurde das Acetylprod. hergestellt.

V e r s u c h e .  Propio-naldehyd-o-nitrophenylhydrazon, C<,Hu 0 2N3. Aus stark 
verd. salzsaurer bzw. essigsaurer Lsg. des Nitrophenylliydrazins u. der berechneten 
Menge Propionaldehyd unter starkem Riihren. Orangefarbigo Nadehi aus wss. A. 
F. 72°. — Propionaldehyd-m-nilrophenylhydrazon, C9H110 2N3. Bliittchen. F. 83°. — 
Propionaldehyd-p-niłrophenylhydrazon, C3Hu 0 2N3. Nadeln. F. 125° (H a r r ie s  u. 
Op p e n h e im : 127°). — MethylathylTceton-o-nitrophenylhydrazon, C10H I3O2N3. Dicke, 
orangegelbo Prismen aus wenig absol. A., SpieGe aus wss. A. F. 73°. — Methylathyl- 
keton-m-nUroplienylhydrazon, C10Hi3O2N3. Platten oder Nadeln aus wss. A. F. 99,5°. — 
Methylalhylketon-p-nitrophmylhydrazon, C10H ,3O2N3. Gelbe Nadeln. F. 124°. — 
Acetessigester-p-nitrophenylhydrazcm, C12H160 4N3. Bei Zusammenbringen der Kom- 
ponenten in verd.-essigsaurer Lsg. erfolgt Abscheidung gelben Óles, welches krystall. 
erstarrt. Aus A. hellgelbe Prismen. F. 118°. — Nilropyrazolon G10HsO3N3. Aus 
Acetessigester-p-nitrophenylhydrazon in konz. H2S04. Aus A. F. 218°. — Lawlin- 
sduredthylester-p-nilrophenylhydrazon, C13H170 4N3. Aus Eg. F. 156°. — 2,2'-Propy- 
liden-3,3'-dimethyl-7,7'-dinitrodiindol, C21H20O.jN4. Aus Propionaldehyd-o-nitrophenyl- 
liydrazon u. rauchender HC1 duicli ^ -std . Erhitzcn am RiiekfluB. Rohprod. wird 
erst nach Durchkneten mit W. fest. Aus h. Eg. orangerote Krystalle. F. 205°. — 
2,2'-Propyliden-3,3'-dimethyl-6,6'(4,d')-dinitrodiindol, C21H20O4N4. Aus Propionalde- 
hyd-m-nitrophenylhydrazon. Nitrogruppe entweder in 6,6'- oder 4,4'-Stellung. Aus 
wss. Methylalkohol oder Lg. F. 258°. — 2,2'-Propyliden-3,3'-dimelhyl-5,5 -dinitro- 
diindol, C21H20O4N4. Aus Propionaldehyd-p-nitrophenylhydrazon. Rohprod. durch 
Zerreiben mit Eg. gereinigt, aus Eg., dann aus A. Blattclien oder Prismen. F. 268°. —
7-Nilro-2,3-dimethylindol, Cł0H]0O2N2. Aus Methylathylketon-o-nitrophenylhydrazon 
durch Erhitzen mit rauchender HC1. Goldgelbe Blattchen aus Lg. F. 164°.— G(4)-Nitro-
2,3-dimelhylindol, C10H10O2N2. Aus Methylathylketon-m-nitrophenylhydrazon. Nadeln 
aus Lg. F. 126°. — 5-Nitro-2,3-dimethylindol, C10Hi„O2N2. Aus Metliylathylketon-p- 
nitrophenylhydrazon. Prismen aus Lg. F. 186°. — 5-Amino-2,3-dimdhylindol, C10H12N2. 
Durch Red. des Nitroprod. mit Natriumhydrosulfit in alkoh.-alkal, Lsg. Nadeln aus
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50%ig. A. oder Lg. F. 178°. — 5-\Acelylamino]-2,3-dimethylindol, C12H14ON2. Durch 
t)bergiel3en des Aminoprod. mit Essigsaureanhydrid u. kurzem Aufkoehen. Blattcheii 
aus A. F. 173°. — Brom-7-nitro-2,3-dimełhylindol, C10H9N2Br. Durch tropfenweisen 
Zusatz von Br zur k. Lsg. des Nitroprod. 1. in A., Eg., swl. in Lg. Nadcln aus Eg. 
F. 172° unter Zers. — Brom,-5-nilro-2,3-dimethylindol, C10H9N2Br. Darst. analog.,
11. in A., swl. in Lg., Bzl., Chlf., in Eg. 1. unter Zers. Nadeln aus Lg. Verfarbt sich 
bei 176°, boi 300° noch nicht gcschmolzen. — 5-Nilro-2,3-dimethylindol, C10H10O2N2. 
Aus Dimethylindol durch Nitrierung bei 0°. Aus Lg., dann aus A., gelbe Prismen.
F. 186°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 308—15. 3/2. 1932. Frankfurt a. M ., Ge o r g - 
SPEYER-Haus.) GANZLIN.

Venancio Deulofeu, Ober Aminosauren. I. Die Synthese von Furylalanin. Vf. 
beschreibt einen neuen Weg zur Synthese von Furylalanin, nachdem er zunachst nach 
den Angaben von F la to w  (Ztschr. physiol. Chem. 6 4  [1910]. 387) gearbeitet hat, 
mittels welcher Methodo er bei geringer Modifikation zu ganz reinem Furylalanin 
gelangen konnte. Die neue Synthese geht von dem durch Kondensation von Furfurol 
mit Hydantoin erhaltenen Furfuralliydantoin aus, das mit Na-Amalgam hydriert wird; 
Hydrolyse des so erhaltenen Furfurylhydantoins mittels Ba(OH)2 ergab reines Furyl
alanin. Dcmgcgenubcr liatte die Anwcndung von 2-Thiohydanloin keinen Vorteil, da 
die Entschwefelung des Kondensationsprod. nicht gelang.

V e r s u c h e. Benzoyl-N-furylalanin nach den Angaben F la to w s  (1. c.) dar
gestellt, liefert nach Hydrolyse mit Ba(OH)2 Furylalanin. — Aus dem oben erwiilmten 
Hydantoin wurde durch Red. Furfurylliydanloin, C8HS0 3N2, erhalten. Hydrolyse mit 
Ba(OH)2 fiihrt zum Furylalanin. Entsprecliend erhalten wurde Furfural-2-thiohydanloin, 
C8H60 2NS, das in gewóhnlicher Weise zum Furfuryl-2-thiókydantoin, C8H80 2N2S, 
rcduziert werden konnte. (Ztschr. physiol. Chem. 2 0 4 . 214—18. 1/2. 1932. Buenos Aires, 
Med. Fakultat, Physiolog. Inst.) S c h w e it z e r .

A. Quilico, Ober das 5-Aminoisoxazol. VIII. Ober Acetylen und seine Isoxazol- 
derivate. (VI. vgl. C. 1932. I. 1373.) Das aus 5-Azidoisoxazol durch Red. mit SnCl2 
u. HC1 gewonnene 5-Aminoisoxazol (ygl. auch C. 1931. II. 2324) wird weiter untersucht. 
Dic Baso selbst, die das erste Beispiel eines Amins der Isoxazolreihe darstellt, konnte 
aus ihrem sirupósen Hydroclilorid nicht isoliert werden u. wurde im Rohzustand weiter

yerarbeitet. Bei der Einw. von H N 02 erweist sie sich ais aromat. Charakters, sie laBt 
sich diazotieren u. zu Azoderiw. kuppeln. — 5-[Isoxazol-(5)-azoamino]-isoxazol, 
C6H50 2N5 (I), durch Diazotieren yon 5-Aminoisoxazolhydrochlorid mit N aN 02. Hell- 
gelbe Nadeln, F . gegen 140° (Zers.). Gegen Sauren bestandig, durch Alkalien zers. 
Liefert bei der Red. mit SnCl2 in konz. HC1 neben 5-Aminoisoxazol das Hydroclilorid des 
5-Hydrazinoisoxazóls, F . 184—185°, das mit Benzaldehyd das Benzaldehyd-[isoxazolyl- 
(S)-hydrazon\, F. 154°, liefert. — Isoxazol-(5)-diazoniumchlorid (II), durch Diazotieren 
des 5-Aminoisoxazols in Ggw. eines Oberschusses von HC1, wodurch die Bldg. der 
Diazoaminoverb. yerhindert wird. Gelbes Salz. Kuppelt in alkal. Lsg. mit /9-Naphthol 
zum o:-[Isoxazol-(ó)-azo~\-fi-7iaplithol, Cl3H90 2N3 (III), goldgelbe mkr. Nadeln, F . 155°. 
Ein analoges Azoderiw wird aus dem Isoxazoldiazoniumchlorid mit Anilin  in essig- 
saurer Lsg. in Ggw. vonNa-Ącetat erhalten. Lebhaft rot. (Gazz. chim. Ital. 61. 970—76. 
Dez. 1931. Mailand, Ingcnieurschule.) F i e d l e r .

G. Ponzio, Untersućhungen iiber Dioxime. 82. Mitt. (81. vgl. C. 1932. I. 1098.) 
Vf. untersucht den EinfluB der mit der Gruppe —C(: NOH)— verkniipften Radikale 
auf die Deliydrogenation der Glyoxime. Bei der Dehydrogenation mit N20 4 liefert 
f)-Phenylmetliylglyoxim, CcH5-C(: NOH)-C(: NOH)-CH3, 2 isomere Peroxyde vom 
F. 97° u. F. 62°, wahrend Phenylcyanglyoxim, CnH5-C(: NOH)-C(: NOH)’CN, nur ein 
Peroxyd yom F. 75° ergibt. Beim Erhitzen mit PC15 yerandern sich das Peroxyd vom 
F. 62° u. das Peroxyd des Phenyleyanglyoxims nicht, wahrend sich das Peroxyd vom 
F. 97° in Phenylmcihylfurazan umwandelt. Da das PC15 ein Reagens auf extranuclearen
O ist, so kommen dem Peroxyd vom F. 62° u. dem Pcroxyd des Phenylcyanglyoxims 
yom F. 75° die Formeln I u. II yon Dioxdiazinen zu, wahrend das Pcroxyd des Phenyl- 
methylglyoxims, das den F. 97° zeigt, Formel III eines Furoxans besitzt. Phenylcyan-

/  \
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C0H5 • C--------------------------------------------- ę-CH„ C8H6-C---- C-CN CaH6.C-C*CH3 CeH6 • C-C.-NOH

I IST-O-O-N I I  ^l-O-O-N III N - 0 - ^ : 0  IY & -0-C 0  
glyoxim vcrlialt sieli gegen N20 4, ais ob es nur Dioximstruktur, C0H5-C(: NOH)- 
C(:NOH)-CN, besitzt, Pheny]mcthylglyoxim dagegen verhiilt sieh wie ein Gleieli- 
gewicht zwischen tlen Formeln C„H5-C(: NOH)-C(: NOH) OH3 u. C0H5-C(: NOH)-
C^: N < q ) -CH3. Die Oximingruppe nimmt also eine andere Struktur an, jo nachdem
sie einem positiven, oder einem negativen Radiltal benachbart ist. — Cyanisonilroso- 
acetoplienon, C0H5-ĆO-C(: NOH)-CN, aus Chlorisonitrosoacetophenon in atli. Lsg. mit 
einem geringen ObcrschuB einer konz. wss. Lsg. von KCN. In der ath. Schieht bofindet 
sieli etwas Dibenzoylpcroxyd, C0H5-CO(C2N2O2)-CO-C6H5, F. 87—88°. Gyanisonilroso- 
acctoplienon bildet schwach gelbliche Prismen, F. 123°; nach dem Auflosen in sd. W. 
erhiilt man beim Abkiihlen hcllgelbe Blatter, Erweichen bei 115°, F. 119°. Es handelt 
sieh wohl um ein Gemisch der Oxim- u. der Nitrosoform des Cyanisonitrosoaceto- 
phenons. Liefert niit Hydroxylaniin nicht Phenylcyanglyoxiin, sondern Phenyloximino- 
isoxazolon, C9IT0O3N2 (IV), F. 156°. Acetylderiv., C0H5-CO-C(: NOCOCH3)-CN, 
Prismen, F. 89—90°. ~Be.nzoyldc.riv., C0H5-CO-Ć(: NOCOCi-HjJ-CN, Nadeln, F. 110°. — 
Phenylcyanglyoxim, C9H70 2N3, durch Behandeln der atli. Lsg. von Phenylchlorglyoxim 
mit einem geringen UberschuB einer konz. wss. Lsg. von KCN, Nadeln, F. 150—151° 
(Zers.). Bei dieser Rk. zeigt sieli die Faliigkeit des Phenylchlorglyoxims, in einer tauto- 
meren Nitrosooxiinform zu reagieren (vgl. C. 1931. II. 2452). Ag-Salz des Plienylcrjan- 
glyozims, Ag^HęOjNj, gelbes Pulver. Ni-Salz, Ni(CgHa0 2N3)2, ziegelroter Nd. Di- 
acetylderiv., Cj3Hn 0 4N3 =  C6HS • C(: NOCOCH3) • C(: NOCOCH3) ■ CN, Blatter, F. 134°. 
Dibenzoylderiv., C23H160 4N3 =  C0H5 • C(: NOÓOC0H5) • C: NOĆOC6H5) • CN, Prismen, 
F. 182°. — Phenylcyanperoxyd, C0H5O2N3 =  C0H5(C2Ń2O2)CN, durch Dehydrogenation 
des Phenylcyanglyoxims in ath. Lsg. mit N20 4. Nadeln, F. 75°. Gegen Sauren auch 
in der Hitze bestandig, wird durch NaOH in der Warme zers. in Benzonilril, NH3 u. 
C02. Reagiert beim Erhitzen im Olbade mit PC15 nicht. Wird mit SnCl2 in Eg. u. HC1 
reduziert zu Phenylcyanfurazan, C3H-ON3, Nadeln, F. 40—41°. Geht beim Verseifen 
mit NaOH in die von N u s s b e r g e r  (vgl. IBcr. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892]. 2163) be- 
scliriebenc Phenylfurazancarbonsaure, F. 106—107°, iiber. — Phenylcyanglyoxim liefert 
bei der Einw. von Hydroxylamin in Methanol bei 50—60° l-Phenyl-3-amino-l,2,3- 
triozimiiiopropan, C3H10O3N4 =  C0H5 ■ C(: NOH) • C(: NOH) • C(: NOH) • NH,, Blatter, 
F . 156— 157° (Zers.). Dio Vcrb. entsteht nicht durch Oximieren von Benzoylamino- 
glyoxim, C0H5CO-C(: NOH)-C(: NOH)-NH2 (vgl. C. 1928. I. 1875). (Gara. chim. Ital. 
61. 943—51. Dez. 1931. Turin, Univ.) F i e d l e r .

N. N. Woroshtzow und J. M. Kogan, t)ber die Einwirlcung der schwefligen Sdure 
und ihrer Salze auf Chinolinderivałe. II. Mitt. (I. vgl. C. 1930. II. 2528.) Die Ahnlich- 
keit der Deriw. des 8-Oxychinolins u. a-Naphthols bei Rk. mit schwefligsauren Salzen 
besteht auch bei tjbergang ihrer Oxy- in Aminoverbb. mittels Ammoniumsulfit. Bei 
der Aminierung von 8- bzw. 6-Oxychinolin u. 8-Oxychinolinsulfonsaure-(5) wird inter- 
mediare Anlagerung von schwefliger Siiure an die Ketogruppe der tautomeren Form 
des Oxychinolins angenommen. (Bzgl. Naphthalinreilie Ygl. C. 1929. I. 1821.) — 
Infolge geringer Lóslichkeit in W. wird bei der 8-Aminochinolinsulfonsdure-(5) in 
Analogie zur Naphthionsaure die Struktur eines inneren Salzes angenommen.

V e r s u c li e. 8-Aminochinolin, C„H8N2; aus 8-Oxychinolin, Ammoniumsulfitlsg. u. 
20%ig. Ammoniak durch 6—7 Stdn. Erhitzen auf 150° im Autoklaven. Nd. wird 
abgepreBt, mit Eiswasscr gewasehen, nach Zusatz des doppelten Mol.-Gew. Atznatron 
mit W.-Dampf dest. Blattehen aus W., F. 65—65,5°. — 6-Aminochinolin, C0HSN2; 
analog aus 6-Oxychinolin, Nadeln aus W., F. 115°. — S-Aminochinolinmlfonsdure-{5), 
C8H80 3N2S. A us 8-Oxychinolinsulfonsaure-(5), orangefarbene Krystalle. Na-Salz, 
C9H ,0 3N2SNa. Durch Zusatz yon Sodalsg. bis zum Vorscliwinden der roten Farbc. 
Salzsaures Salz, C0H0O3N2ClS, hellgelbe, mkr. Nadeln. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
142—45. 3/2. 1932. Moskau, Technolog. Inst.) Ga n z l in .

E. Puxeddu und G. Sanna, Uber neue Jietophenmorpholinsynthe-sen. Kurzer 
Dberbliek iiber den Inhalt der C. 1929. II. 2897.1930.1 .1156 .1931.1. 3353 referierten 
Arboiten. (Rendiconti Seminario Facolta Scienze Universit4 Cagliari 1. 27—28.
1931.) “ F i e d l e r .

D. Marotta und M. E. Alessandrini, TJnlersuchungen iiber das Hexamethylen- 
Ictramin. III. Mitt. Reakiion ton Hexamelhylenlelrainin mit Naphtholen und Phenolen.



(II. ygl. C. 1930 .1. 2566.) Ebenso wie gegen H20 ,  (vgl. auch C. 1930.1 .2565), verhalt sich 
H&zamelhylanteiramin gegen Plienole u. Naphthole. In essigsaurer Lsg. erhalt man aus 
Hexamethylentetramin u. Phenol oder Naphtholen Kondensationsprodd. aus Trioxy- 
trimełhylamin mit dem entsprechenden Phenol, die sich auch direkt aus Trioxytrimełhyl- 
amin mit dem Phenoł gewinnen lassen. Vff. erhalten nach dem Schema I gefarbto 

/C H ,—N :CH2 /C H S—OH
la) N<-CH2—N:CHa +  3HaO — >  3H—N:CH2 - f  3N f-C H 2—OH 

\O H 2-N :C H 2 x C H — OH
/C H 2-O H  / CH2- C 10HjO /C H s-CI0H6.OH

Ib) N f-C H .-O H  +  3CI0HsO =  3H 2O - f  N ^C H .— C10H.O II  Nf-CH a-C,0H0.OH 
\C H 2-O H  ' x CH2- C 10H7O ^ C Ą - C oHo-OH

Verbb., in denen die Naphthole wahrscheinlich in der Ketonform reagieren. In alkoh. 
Lsg. jedoeh wird das Kondensationsprod. II erhalten. — Verb. C'i3H270 3N  (I), aus 
Hexamethylentetramin u. a-Naphtliol in Eg. auf dem W.-Bade. Zers. iiber 200°, neben 
einer Vcrb. (C33H27O3N)2-(CH2O)0 +  H20 , wahrscheinlich einem Additionsprod. aus der 
Basa mit Formaldehyd. Acetat dar Basa, C33H2,0 3N, CII3C02H, goldgelb, hat keinen F., 
yerhajzt leicht wie die Base selbst. — Hydrochlorid, C33H270 3N-HC1, gelbes Pulver, 
oline F. Bromderj,v., C33H240 3NBr3, aus der Base mit Brom in Chlf.; feueht dunkelgelb, 
fast sehwarz, trocken ziegelrotes Pulver. Kein F. — Varb. CS3H2-OsN, analog aus Hexa- 
methylentetramin u. /?-Naphthol. F. ca. 230° (Zers.). Ein Teil der Verb. ist yerharzt.
— Verb. aus Ilaxamdhylantetramin und Phenol in Eg. auf dem W.-Bade u. naclifolgcndem 
Zusatz von NaOH bis zur leicht alkal. Rk. So wird ein Prod. erhalten, das immer zum 
Teil yerharzt u. dessen Analysendaten am besten auf ein Prod. aus Triosytrimethyl- 
amin mit 2 Moll. Phenol stimmen. — Die Kondensationsprodd. aus Hexamethylentetramin 
u. Resorcin, sowie mit Phloroglucin, die in analoger Weise gewonnen wurden, konnten 
nicht rein erhalten werden. (Gazu. chim. Ital. 61. 977—84. Dez. 1931. Rom, Lab. d. 
Sanita.) F i e d l e r .

Erich Mosettig, Frank L. Cohen und Lyndon F. Smali, Desoxykodeinsludien. III. 
Die Konstitution des soganannten v.-Diliydrodasoxykodeins\ Bisdihydrodesoxykodcin. (II. 
ygl. C. 1931. II. 2017.) Dem von F r e u n d  u . Mitarbeitern (Journ. prakt. Chem. 101 
[1921]. 1) durch Red. von a-Chlorolcodid in Ggw. von kolloidem Pd erhaltenen „a-Di- 
hydrodesoxykodein“ wurde eino Konst.-Formel zugeschrieben, die dem Dihydro- 
desoxykodein D (I) (vgl. II. Mitt.) zukommt. Zur Klarung des Widerspruchs wurdo 
dievkatalyt. Hydrierung der Halogenokodide untersueht. a-Chlorokodid, nach F r e u n d  
reduziert, gab 95% I, F . 107°, Quantitativ entstand I mit Pd auf BaS04 ais Kataiysator. 
Die Red. yerlauft beidemal langsam. Erhohung der Katalysatormenge steigert dic 
Gcsehwindigkcit u. liefert 40% I> ó% Tetrahydrodesoxykodein (II) u. 45% obiger 
(amorpher) Base von F r e u n d . Letztere bildete sich zu 95— 100% in[t Pd-CaC03 neben 
Spuren krystallincr Prodd., sie entstand aussclilieBlich mit P t0 2. Ober die Red. von 
fl-CMorokodid liegen widersprechende Angaben vor. Red. mit Pd-BaS04 ygl. II. Mitt. 
Koli. Pd oder Pd-CaC03 gaben ca. 70% I u. 30% IT. In Ggw. von P t0 2 werden 3 Mol 
H 2 aufgenommen, u. es bildet sich quantitativ II. Mit den weniger akt. Katalysatoren 
liefern a- wie /J-Chlorokodid I, sie unterscheiden sich aber im Verh. gegeniiber den 
aktiyeren. Bromo- u. Jodokodid yerhalten sich bei katalyt. Red. wie a-Chlorokodid. — 
Das amorphe sog. a-Dihydrodesoxykodein (s. o.), das keine krystallinen Salze gibt, 
erwies sich ais dimolekulare Verb., denn es gab mit CH3 J ein krystallines Monomethyl- 
jodid, das sieh in das (amorphe) Dimethyljodid -uberfuhren licC. Die amorphe Base 
wird demnach ais Bisdihydrodesoxykodcin der Formel III bezeichnct. Bei der elektrolyt. 
Red. in HsSO., gibt sie uiiyerandertes Ausgangsmaterial zuriick. Von F r e u n d  liierbei 
erlialtenes sog. a-Tetrahydrodcsoxykodein diirfte einer Yerunreinigung dor Rohbasc 
durch geringe M engen I entstam m en u. in Wirklichkeit H darstellen. M it der Fest- 
stellung der dimolekularen Natur der nichtphenol. Base III wird die Notwendigkeit

.N —CH, N-------- CH„
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einer Annalime von Stereoisomeren fiir I liinfallig. — Fiir den yerschiedenen Verlanf 
der Red. von a- u. /5-ChIorokodid laBt sich keine eindeutige Erklarung geben, da de- 
finierte Zwischenprodd. nicht faCbar waren. Die relative Inaktivitat des Cl in der 
/?-Verb. wird durch die katalyt. Rcdd. nicht geklart.

V e r s u c h e. Bromokodid, F. 162°. — Diliydrodesoxykode.in D, C18H230,2N, ais 
Testsubstanz aus /3-Chlorokodid dargestellt, F. 106—107°. — Telrahydrodesoxykodein, 
zum Vcrgleicli aus Desoxykodein B dargestellt, F. der wasserfreien Vorb. 157°. — 
Bisdihydrodesozykodein. Monomethyljodid, C37H47 0 4N2J, F. 246—250° (Zers.). Mit AgCl 
das Methylchlorid. Dimethyljodid, C3SH50O4N2J2, F. 230—250° (Zers.). (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54 . 793—801. Febr. 1932. Virginia, Univ.) H e l lr ie g e l .

Lyndon F. Smali und Frank L. Cohen, Dcsoxykodeinsludien. IV. Telrahydro- 
desozykodein. (III. vgl. vorst. Ref.) Trotz seiner geringen Lóslichkeit in Alkali lieB 
sich Tetrahydrodesoxykodein (II), das Endprod. der Red. aller bekannten Desoxykodeine 
u. Diliydrodesoxykodeine, in einen Methylather iiberfiihren, ein Bewcis fiir das Vor- 
handensein eines phenol. OH. Durch Dest. oder Sublimation im Hoclivakuum ist das 
J/2 Mol. Krystallwasser yon II leieht entfernbar. Fiir die wasserfreie Form wurden
2 Modifilcationen festgestellt. Durch HoFMANNschen Abbau ergab sich eine Verb. 
zwischen der Desoxykodeinserie u. den Desoxymethylmorphimethinen: Mit starkem 
Alkali liefert das Methyljodid von II Des-N-mcthyltetrahydrodesoxykodein (III), daraus 
durch Hydrierung der Doppelbindung in 9,10 (vgl. fiir dio Zahlung I) Dihydrodes- 
N-mcthyltetrahydrodesoxykodein (IV), ident. in seinen Eigg. mit Dihydrodesoxytetra- 
hydromcthylmorphimcthin. Letzteres hat Cahn (C. 1 9 2 7 . I. 102) durch Red. von 
Desoxytetrahydromothylmorphimethin (aus Tetrahydroehloromethylmorphimethin mit 
Na u. A.) erhalten. IV entstand analog in geringer Mcngc auch aus Dihydrodesoxy- 
Icodcin A, doch konnte das zunachst gebildcto Des-N-methyldiliydrodesoxykodein A 
in freiem Zustand nicht isoliert werden. Gleich II sind auch seine Abbauprodd. alkali- 
unl. Das von M annich u . L ow enheim  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtscli. pharmaz. Ges. 
2 5 8  [1920]. 295) neben Dehydroxydibydrokodein ( =  Diliydrodcsoxykodoin D) durch 
Red. Yon /?-Ch!orokodid erhaltene Dehydroxytetrahydrokodein ist nacli ICONDO u. 
O chiai (C. 19 3 0 . I. 2424) ident. mit II. Es entsteht aber nicht etwa aus Dihydrodes- 
oxykodein D durch weitere Red., vielmehr hiingt der Red.-Mechanismus des /5-Chloro- 
Icodids weitgehend vom ICatalysator ab (vorst. Mitt.). — S p ey er  u . SlEBERT (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 54  [1921]. 1519) haben Dihydrothebainon elektrolyt. reduziert u.

N(CH3)S
1
^ H a

'H„
III

/  \  H2 Ha
CII30  OH

Dihydrothebakodin (V) erhalten, das mit 
N(CH3), Ma n n ic h s  Dehydroxytetrahydrokodein

H,___ H2 j " groBc Ahnlichkeit zeigt. Wiederholung
/  \ ,  CHj jj des SPEYERsehen Vcrs. gab quantitativ

-------- I O —1-------------------^  Tetraliydrodesoxykodein (II), das in seinen
__ /  Att \ tj Eigg- mit V iibereinstimmt u. eine Des-

>
/  ... \  s /  N-mctliylbase mit den gleichcn Eigg. wie

. ■■ ■_-/ 1 V \ ---------y Dcs-N-methyldihydrothebakodin liefert,

\  aber ungleich V gegcn PC15 prakt. in-
CH30  OH different ist. Eine Entsclieidung betreffs

Identitiit ist demnach nocli unzulassig.
V o r s u e li e. Tetrahydrodcsoxykodein-Halbhydrat, C18H„50 2N +  J/2 H20  (naeh 

F reu n d  1 II20). In Bzl. [oc]d10 =  —66,0°, —67,8°. Wasserfrei 1. F. 123—124°, in 
Bzl. [<x]D18 =  —72,0, —72,3°. 2. F. 157—158°, in Bzl. [a]D21 =  —70,2°. D eriw .: 
Hydrochlorid, F. 260—262°; Hydrojodid, F. 245—246° (Zers.); Methyljodid, F. 260 
bis 263°. TclrahydrodcsoxijkodeinmcihyUithermcdhojodid, C20H30O2NJ. Aus II in CH3OH 
mit Na in CH3OII u. CH3J, F. 256—257°. Gibt mit AgCl 2'etrahydrodcsoxykodeinmethyl- 
ćilhermethochlorid, F. 255—256° (Zers.), das bei 250° in den óligen, nicht krystalli- 
sierenden freien Ather ubergelit, C19H270 2N ; Hydrojodid, F. 217—218°. — Dcs-N-methyl-



1790 D. Or g a n isc h e  Ch e m ie . 1932. I.

tetrahydrodesoxykodein', Cn,H270 2N, F. 152— 154°. —  Dihydro-des-N-methyltelrahydro- 
desoxykodein, ClnH290 2N, F. 148—150°; Hydrochłorid, F. 251—252°. — „Dehydrozy- 
tctrahydrokodein“ (aus /5-Chlorokodid) gibt mit II keine Depression des F. u. besitzt 
[cc]d23 =  — 32,9° (II [a ]o 21 =  — 32,1°); Hydrojodid, F. 241— 243°; Methyljodid, F. 260 
bis 265°, keine F.-Depression mit den Deriw. von II. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 
802— 09. Febr. 1932. Virginia, Univ.) H e l l r ie g k l .

Robert Robinson und Andres León, Vergleich der Stabilitdt gewisser Anłho- 
cyanidine und Antliocyanine in Oegcnwart verdiinnler Losungen von Eisenchlwid. K a r r e r  
u. Mitarbeiter (C. 1 9 2 7 . II. 2459) haben gezeigt, daB Anthocyanidinc dann leicht von 
H20 2 zerstort werden, wenn sie in 3-StelIung ein freies OH tragen, wahrend sie bei 
mit Zucker- oder Methylresten yerathertem 011 rclativ bestandig gegen H 20 2 sind. 
Vff. finden bei der Unters. einer Reihe yon Substanzen der Anthocyan- u. Antho- 
cyanidinreihe, daB bei Nichtvorhandensein oder Verathertsein einer OH-Gruppe in 
3-Stellung die Verbb. sich bei Einw. von vcrd. FeCJ3-Lsg. nur langsam yerandern, 

Cl

R'"0—

110—/

Cl
0

HO- K
-OR

_o c h 3
^>-O H

OCH,
HO-

OCHj 

V / —OH 

-0C 6Hn 0 6 OCH3

OR'
wahrend bei freier OH-Gruppe iii 3-Stellung schnell Entfarbung orfolgt. Es wurden 
zahlreiche Verbb. untersucht. Aus der Rcihe des Pelargonidins: Pelargonin (I, R  u. 
R' =  C6H ,,0 5, R" u . R'" =  H), Sahinin (I, R =  C12H21O10; R', R", R"' =  H[?]), 
Monardin (I, R =  Cj2H21O10, R', R" u. R'" =  H [?]) u. Calisłefin (I, R =  C6Hu 0 5; 
R', R", R"' =  H) werden langsam angegriffen. Pelargonenin (I, lV =  C0Iln O6, R, R", 
R"' =  H), Pelargonidin (I, alle R. =  II) u. seine Olucoside (I, R" =  C0Hn O5, R, R', R " '=  
H) u. (I, R"' =  CcHu 0 5, R, R', R" =  H) sind in kurzer Zeit entfarbt. — Cyanidin- 
reihe. Nicht angegriffen: Cyanin (II, R u. R' =  C0Hn O5), Fiselinin (III, R =  C„H11Oii), 
Chrysanthemin (II, R =  C6Hu 0 5, R' =  H), Mckocyanin (II, R =  C12H2lO10, R' =  H), 
Idaein (II, R =  C0Hn O5 [Galaktose], IV =  II) u. Luteolinidin (IV). Angegriffen: 
Gyanenin (II, R =  H, R' =  C0Hu O5), Fiselinidin (III, R =  H) u. Cyanidin (II, bcide 
R =  II). — Malvidinreihe: Nicht angegriffen: Malvin (V, bcide R =  C0Hn O5), Oenin 
(V, R =  CęHn 0 5, R' =  H), Resooenin (VI). Angegriffen: Mahidin  (V, beide R =  H) 
u. Mahenin (V, R =  H, R' =  CjHjjOg). (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 
31—36. Jan. 1932. Oxford, Dyson Pcrrins Lab.) W i l l s t a e d t .

Martin Schenck, Zur Kenntnis der Oallensauren. XXXIII. Mitt. (XXXII. ygl. 
C. 1 9 3 2 . I. 685.) Die bei langer dauernder Einw. von H N 03 auf Nilrosobiliansaure- 
lactam C24H3-1N20 8 entstehende farbloso a-Saure C24H3(iN20jp (O. 1 9 3 0 . II. 3044) bildet 
zunachst unter Anlagerung yon H20  eine 4-bas. Saure C24H3RN2Ou , die bei weiterer 
Einw. von 20%ig. HC1 NH3 abspaltet. Dic oc-Saure cntspricht daher wahrscheinlicli 
nicht der friilier angegebenen Formel, sondern I, die 4-bas. Sdure Cu H3!iN2On II. 
Auch beim Kochen der p-Saure (1. c.) entsteht mit HC1 in geringer Mcnge eine krystallin. 
Verb., die aber nicht mit II identifiziert werden konnte. — Siiureamid C24f l38iV20 11. 
Bldg. beim Kochen yon I mit 10°/oig. IIC1 wahrend 20 Min., Isolierung aus schwach
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C :N CO-NIL
\

,h 21. c o o h

1 COOH C------- CH,
NHS

COOH CH COOH

11 COOH C------- ćHj
NH,

COOH CH COOH

CH, CH,
essigsaurer Lsg. iiber die Cu-Verb. Aus h. W. flacho Prismen, F. 226° (Zers.). Las 
nach dem Kochen von I u. II mit 20%ig. HCI nach Abspaltung des NH3 resultierende 
Zers.-Prod. IieB sich nicht isolieren. (Ztschr. physiol. Chem. 205. 76—82. 1/2. 1932. 
Leipzig, Univ.) GuGGENHEIM.

Fritz Wrede und Werner Keil, Konstitutionsermitllung von aus EiweifS dar- 
gestelUen Basen. II. C:>H nNO und CJI^N^O. Nachdem es Vff. in ihrer I. Mitt. (C. 1932.
I. 956) gelungcn war, die Konst. zweier aus EiweiB dargestelltcr Basen aufzuklaren, 
bringt die vorliegeude Arbeit den Konst.-Beweis fiir 2 weitere Basen, die bereits friiher 
isoliert u. beschrieben waren. Die eine — C6HnNO — wurde nach dem „Reduktions- 
verf.“, die andere — C9HnN30  — nach dem „Acetolyseverf.“ gewonnen. Die erste 
Base war aus Gliadin erhalten u. ais Chloraurat isoliert worden. Der Verdacht, daB 
es sich bei dieser um ein Red.-Prod. des Prolins liandeln konne, bestatigte sich: Das 
nach P tjtoch in  durch Red. mit metal]. Na in A. aus Prolinester entstehende a-Pyrroli- 
dylcarbinol lieferte ein mit dom vorerwahnten ident. Chloraurat. Die danach identi- 
fiziorto Base diirfte aus im EiweiBmolekiil substituiert vorhandenem Prolinamid ent- 
standen scin. — Die Base C9H uN30  konnte durch das angegebeno Verf. aus mehreren 
gonuinen EiweiBkórpern erhalten werden. Da ihre Konst.-Ermittlung durch Abbau- 
mothoden Schwicriglceiten bereitete, vcrsuchten Vff. ihre Synthese aus Histidin. Die 
Acetylierung mittels Eg. u. Acetylclilorid wurde analog dcm bei den Proteinen an- 
gewandten Verf. durchgefiihrt, u. ais Chloraurat eino Verb. isoliert, die mit dem gleichen 
Salz der vorgenannten Base ident. war. Danach diirfte auch diese Base ein aus EiweiB 
erst sekundiir gebildctes Prod. sein. — Auf Grund der Eigg. u. Bildungsweise werden 
Vff. fiir genannte Base zu einer Formel gefuhrt, die einen Imidazolring in Verb. mit einem 
Ozazolring enthalt. Fiir die Bldg. solcher Oxazolderivv. durch Einw. von Acetyl- 
chlorid u. Essigsiiureanhydrid auf Aminosauren wird von Vff. ein yorliiufigos Bild des 
Rk.-Mechanismus gegebon.

V e r s u c h c. a-PyrrolidylcarbinolcMoroaurat, C5HU ■ NO ■ HAuCl.,, F. (nach 
Sintern boi 164°) 174°; ident. mit dem Salz der entsprechenden aus EiweiB gewonnenen 
Base. — Bei der vollstiindigen Methylierung der aus EiweiB dargcstellten Base C9HnN30  
wurden 3 CH3-Gruppen aufgenommen. Das permethylierte Prod. wurdo ais gut 
krystallines Chloraurat, C9H10N3O(CH3)3Au2Cls, mit F. 172° isoliert. — Die Base 
C9HnN30  wurde in angegebener Weise aus Histidin erhalten. Ihr Chloraurat, C9HU- 
N30(HAuC1,i)2 mit F. 184° erwies sich mit der entsprechenden aus EiweiB erhaltenen 
Verb. ais ident. —- Boi der Behandlung von Histamin mit Acetylehlorid u. Essigsiiure- 
anhydrid wurde nicht die letztgenannto Verb., sondern ein gut krystallisierendes Chlor
aurat, CjHj^jO^HAuCI.^j, mit F. 203° nach Sintern ab etwa 185° gewonnen. Die 
aus dom Chloraurat in ublicher Weise in Freiheit gesetzte Base erwies sich ais ident. 
mit N-AcetylMstamin. (Ztschr. physiol. Chem. 203. 279—86. 22/12. 1931. Greifswald, 
Univ„ Physiol. Inst.) SCHWEITZER.

Margarete Bulów und Irvine H. Page, L/ber das Gephalin aus Mensćhengehirn.
3. Mitt. Die Fettsduren des oxydiertcn Cephalins. (2. vgl. C. 1931. I. 2343.) Die C-, 
H-, N- u. P-Werte des Cephalins aus Gehirnsubstanz, die schon bei frischem Ceplialin 
niedriger liegen ais der angenommenen Formel entspricht, erfahren beim Aufbewahren 
an der Luft eine weitere Abnahme. Eine Abspaltung yon Fettsauren (vgl. L e v e n e  u .  
ICoMATSU, C. 1920. III. 671) findet dabci nicht statt, da in A. u. Aceton P-lialtige 
Substanzen ubergehen, dereń Mol.-Gow. zwischen 700 u. 900 liegt u. die mit CH3OH +  
HCI keine im Hochvakuum destillierbare Ester bOden. Nach der Verseifung des Ce
phalins IieB sich mit W. hóclistens 1% niedrig molekularer oder 2-bas. Fettsauren 
lierauswaschen, wovon etwa 1/t  mit W.-Dampf fluchtig war. Dio in A. vorbliebenen 
Fettsauren wurden in fl. u. feste Pb-Salze fraktioniert. Erstere entlialten ca. 5%
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Oxysauren, dio mit Pyridin u. (CIi3C0)20  acetylierbar sind. Acetylwert 0,5—1,5%. 
Am acetylreichsten sind die in PAe. unl. Sauren. Acetylzahl 3—4%. Die Oxysauren 
betragen ca. 5% der gesamten Sauren. Dio fl. Sauren enthalten eine geringe Menge N, 
der durch Waschen nicht entfernbar ist. (Ztschr. physiol. Chem. 205. 25—37. 1/2.1932. 
Miinchen, Kaiser-Wilhelm-Inst.) Gu g g e n h e im .

K. Dirr und K. Felix, Uber Clupein. III. Mitt. (II. vgl. C. 1931. I. 950.) Der 
friiher (C. 1930. I. 394) im Clupein festgestellte iiberschiissige O, der sich dem Mono- 
aminosauregeh. des Clupeins einschlieBlich des Serins aquivalont erwies, laBt sich 
mit (CH3)2S 04, JCH3 oder CH2N2 nicht methylieren. Bei der Einw. von uberschiissigem 
CeH5COCl auf Clupeinesterhydrochlorid B C,j0IIm,N36C10O17 scheidet sich 12-Benzoyl- 
clupein C148H174N3(,02!, ab. Weifies Pulver, das iiber P2Os 6,08% W. — 9 Moll. H20  
pro Mindestniol. verliert. E. unscharf 240° (Zers.). Unl. in Alkalien, Sauren u. anderen 
Losungsmm. Der Benzoylgeh. — berechnet aus der Anderung des N- u. C-Gch. — 
deutet auf den Eintritt von 12 Benzoylgruppen, von welchen sich 8 in den 8 Moll. 
Arginin u. 4 in den 4 Moll. Monoaminosauren bzw. im Serin des Clupeins finden. Eine 
analoge Substitution erfolgt bei der Einw. von m-Chlorbcnzoylchlorid unter Bldg. 
von 12-Chlorbenzoylclupein CI52H167N36C170 2d. Durch alkoh. HC1 erfolgt Abspaltung 
von ungefahr 3 (statt 4) Benzoylgruppen, fiir welclie eine Bindung an alkoh. Ilydroxyl 
angenommen wird. Die am Arginin liaftenden 8 Benzoylgruppen werden anscheinend 
nicht abgespalten. Die Annahmc, daB die 4 leicht abspaltbaren Benzoylgruppen an 
den Peptidbindungen oder den Proliniminogruppen des Clupeins haften, erselieint 
weniger begriindet. Das endstandigo der 8 im Benzoylclupein enthaltenen Argininmoll. 
findet sich in analogem Zustande wie im freien Benzoylarginin (C. 1928. II. 36), nur 
mit dem Unterschicd, daB dio a-Aminogruppo mit der Carboxylgruppe eines Peptid- 
restes statt mit einer zweiten Benzoylgruppe yerbunden ist. Beim Erwarmen von 
Benzoylclupein mit uberschiissigem (CH3C0)20  entsteht 12-Benzoyl-8-acetylclupein 
Cns4H188N360 38, 1. in W. u. w. A. Bei der Hydrolyse mit II2S 0 4 waren 77% des Ge- 
samt-N ais Arginin-N nachweisbar. Dio Abnahme an Arginin-N entspricht 1 Mol. 
Arginin, das sich ais Ornitliinflavianat isolieren lieB u. aus dem endstandigen Benzoyl
arginin mit freier Hydroxylgruppe hervorging. Letzterc entspricht dem freien Carboxyl 
des Clupeins. (Ztschr. physiol. Chem. 205. 83—92. 1/2. 1932. Miinchen, Univ.) Gug.

E. Biochemie.
Heinrich Reichel, Wo beginnt das Leben ? BelraclUungen iiber den Austauscli 

anorganischer Stoffe zwischen der Zelle und ihrer Umwelt. (Wien. klin. Wchschr. 45. 
238—42. 19/2. 1932.) K r e b s .

Ellis I. Fulmer, Die Thermodynamik der Zellreaklionen. In  der Arbeit werden 
dio G rundlagen zur tliem iodynam . Behandlung von  Zellrkk. unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Abnahm e der freien Energie bei der chem . W rkg. von M ikroorganismeu  
bohandelt. Ausfiihrlicheres findet sich bei B u c h a n a n  u. F u lm e r  (C.1928.II. 1580) bzw. 
F u lm e r  u . L e i f s o n  (C. 1929. II . 314). —  Fiir eine R k . bei konstantom  V ol. u. ein  
reversibel u .isotherm  ohnoL eistungvon  auBerer Arbeit reagierendes System  wird folgende  
Gleichung aufgestellt: A A =  (A Q)„ +  T  (<S (z) A )jS T)v. (D ie B uehstaben habon die 
bei therm odynam . Gleichungen iibliche B edeutung.) —  F ur eine bei konstantom  Druck  
stattfindende R k. g ilt: A F  =  A H - \ - T { S  (A P)/d T)p.  Dio Berechnung der Abnahm e  
der freien Energie (—  A F) w ird ausfulirlich beschrieben, u. es werden eine Anzahl von  
Anwendungen ( F u lm e r ,  1. c .; W i l s o n  u . P e t e r s o n ,  C. 1931. II . 2748; M e y e r h o f  
u . B u r k ,  C. 1929. I. 2065) besprochen. (Ergebnisse d. Enzym forsch. 1. 1— 20. 1932. 
Iow a, U . S. A. Sep.) _ H e s s e .

Maria Mansheim, Uber die Bedeutung der Lipoidefiir die Permeabilitdt. Der von 
NlRENSTEIN (C. 1920. III. 12) festgestellte Parallelismus zwischen Vitalfarbungen 
bas. Farbstoffe u. ihrer „Lipoidlóslichkeit" wird bestatigt. Derselbo Parallelismus 
besteht in Ubercinstimmung mit K r e b s  u .  N a c h m a n s o h n  (C. 1927. II. 1337) auch 
zwiśdhen Vitalfarbevermogen u. Aufnahme bas. Farbstoffe durch Kaolin u. Faserton- 
erde. Die Diffusion von Farbstoffen im Gelatinegel wird dureli alle MaBnahmen gc- 
hemmt, die zur Speicherung dieser Stoffe in der Gelatine fiihren. Solche die Speicherung 
fórdernden Faktoren konnen sein: Alkal. Rk. u. Zusatz von Ol- oder Nucleinsaure 
fiir bas. Farbstoffe, sauro Rk. fiir saure Farbstoffe. Die Ggw. von Neutralfetten 
(Triolein) becinfluBt die Gelatinediffusion von Farbstoffen nicht. Das Permeiereu 
von bas. u. sauren Farbstoffen durch Gelatine geschicht also am leichtesten auf dem
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Poren- oder Wasserwege. Dio „Lipoidloslichkeit“ dagegen ist von Bedeutung fiir dic 
„Speicherung". Die Befunde am Gelatinemodell stimmen uberein mit den Ergcbnissen 
am lebcnden Objckt — Ge l l h o r n  an Muskelmombrancn u. Froschhaut, Se o  an 
Pflanzenzellcn — u. deuten darauf liin, daB auch an der lebenden Zelle leicht diffusible 
Farbstoffe auf dem Porcnwcgo permeieren. An Gelatinemembranen kann der Porenweg 
durch Narkotica nicht gehemmt werden. Dic Diffusion yon Farbstoffen, Salzcn, Trauben- 
u. Rohrzueker wird durch homologe Alkohole u. Ester in isocapillarenKonzz. nicht 
yerandert. (Biochem. Ztschr. 244. 268—77. 25/1. 1932. Munster i. Westf., Pharma- 
kolog. Inat. d. Westfal. Wilhelms-Uniy.) KOBEL.

L. Ahlstrom und H. V. Euler, Uber Sauerstoffaufnahme durch Spaltprodukte der 
Hexosen und ddbei wirksame Katalysatoren. Yff. messen die 0 2-Zchrung von Dioxy- 
aceton, Glycerinaldehyd u. Methy]glyoxal in yersehiedenen Konzz. u. bei yersehiedenen 
P u , auBerdcm die 0 2-Zehrung dieser Stoffe bei Ggw. einer Anzalil von Katalysatoren 
(CuS04, Hiimin, Deuteioporphyrin, Mesohiiminester, PcSO.,, Pe2(SO.,)3, Mesoporphyrin- 
chlorhydrat, aueh kombiniert u. auch bei gleichzeitiger Ggw. von KCN), femer yon 
Brenztraubensaure -j- FeSO.,. — Die 0 2-Zelirung des Methylglyoxals ist erheblich ge- 
ringer ais die des Dioxyacetons u. des Glyccrinaldehyds. Dio hier untersuchte Methyl- 
glyoxalform diirfte ais Atmungssubstrat in der lebenden Zelle keine Rolle spielen. 
Aus Hexosephosphatcn kami aber eine besondere Mothylglyoxalform entstehen. 
(Ztschr. physiol. Chem. 200. 233—45. 8/9. 1931. Stockholm, Univ., Biochem. 
Inst.) WlLLSTAEDT.

Walter Stempell, Das Wasserstoffsuperoxyd ais Detektor fiir Organismenstrahlung 
und Organismengasung. Vcrd. H20 2-Lsgg., die in der Nalie einer Zwiebelwurzel 
gehaltcn wurden, zeigten gegenuber Kontrollen eine Abnahme der Titanrk., woraus 
der Vf. folgert,: daB eine Zers. des H20 2 infolge einer von der Wurzel ausgehenden kurz- 
welligcn Strahlung oder Gasabgabe eingetreten ist. (Protoplasma 12. 538—48. 1931. 
Munster i. W.) K r e b s .

Pli. Joyet-Lavergne, La thćorie physico-chimique de la sciaialitó. Paris: G. Doin et Cie. 1932. 
(103 S.) 1G°. 10 fr.

E t. E n z y m c h e m ie .
F. F. Nord, Physikalisch-chemischc Vorgdnge bei Enzymreatctionen. Zusammen- 

fassende Ubersicht iiber die Arbeiten des Vfs. (Vgl. C. 1931. I. 631.) (Ergebnisse d. 
Enzymforsch. 1. 77—112. 1932. Berlin. Sep.) H e s s e .

A. Fodor, Meclianismus der Enzymmrkung. Zusammenfassung der theoret. An- 
sichten des Yfs., die in Gegensatz zu denen von WlLLSTATTER stehen (ygl. z. B. C. 1931.
I. 631). Die Fermente sind zwar Katalysatoren, jedoch weiehen sie von den Gesetzen 
der Idealkatalyso stark ab, da das katalyt. Sj7stcm hier die Rk. in yielen Fallen nicht 
nur beschleunigt, sondern geradezu auch auslost, da ferner das Enzym teilweise bei 
seiner Aktivitatscntfaltung yerbraucht wird u. da es schlieBIich nur ausnahmsweise in 
besonders gearteten Fallen die Synthese der Spaltprodd. herbeizufiihren yermag. Die 
Fermentwrkg. folgt nicht in eindeutiger Wcise der Rk. erster Ordnung in verd. Lsgg. 
u. auch nicht dcm Massenwirkungsgesetz. Wahrend nach WlLLSTATTER das Enzym- 
molekiil mit einem lcolloiden Trager yerkniipft ist u. nur wegen der augenblicklichen 
Unzulangliclikeit der teehn. Hilfsmittel noch nicht isolierbar ist, yerteidigt Vf. die 
These, daB man zwar iiber das Wesen des akt. Bestandteiles in einem Fermentsystem 
nichts auszusagen yermag, daB aber ais unmittelbar beteiligte fermontative Agentien 
dic in Zellen usw. vorkommenden n. Stoffe (wie Proteine, Saccharide, Lipoide usw.) 
wirksam sind. Vf. halt also die yon WlLLSTATTER ais irrelcvante Begleitstoffe an- 
gesehenen Korper fiir die zur Erhaltung der Aktiyitat unentbehrlichen Trager der akt. 
Substanz. (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 39—76. 1932. Jerusalem. Sep.) HESSE.

Rudolf Weidenhagen, Spezifitat und Wirkungsmechanismus der Carbohydrasen. 
Es werden Ansehauungen iiber die Wirkungsweise der Carbohydrasen entwickelt, die zu 
einer Ablehnung der Thcorien von K u n N , sowie von L e ib o w it z  fiihron. Ihre Haupt- 
stiitze haben diese Ansehauungen in dem experimenteUenNachweis (C. 1931. II. 723 u.
1930. II. 1711), dafi dieselbe u-Glucosidase zur Spaltung des Rohrzuekers u. der Maltose 
befahigt ist. Es wird eine neue Einteilung der Carbohydrasen gegeben. (Vgl. C. 1929.
II. 2687.) (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 168—20S. 1932. Berlin. Sep.) H e s s e . 

Rene Wurmser, Die Bedeutung der Ozy do-liedukt ionspotent ia le fiir die enzymatischen
Reaktionen. Zusammenfassung friiherer Arbeiten des Vfs. (z. B. C. 1930. II. 232; 1931.
I . 3672). (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 21—38. 1932. Paris. Sep.) H e s s e .
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Bruno Kisch, o-Chinone ais Fermentmodell. (Vgl. C. 1932. I. 804.) Da Brenz- 
c-atecldn bzgl. desaminierender Wrkg. die gleicho fermentartig hoohgradigc Spczifilal 
wie Omega hat, da es im Verlauf des Vers. oxydiert wird (Farbanderung) u. da die spezif. 
Wrkg. nicht dem Adrenalin, sondern seinem Oxydationsprod. Omega zukommt, so 
scheint der SchluB berechtigt, daB Omega ein Adrenalin-Chinon ist, zumal seine rote 
Farbę die gleiclie Annahmc yerstarkt. Die genaucre vergleichcnde Unters. der spezif. 
Katalysatorwrkg. lehrt bzgl. der Bezichung zwischen molekularem Aufbau u. Wrkg. 
des o-Chinonfermentmodells folgendc Bosonderheiten, die gcwisse Analogiem zur Be- 
ziehung Molekulbau-Farbe erkfennen lassen u. voraussichtlich fiir das Wesen der Ferment- 
wrkg. auch allgemeiner bedeutsam werden konnten. Am o-Chinonfermentmodell ist 
die Spezifitat der Wrkg. durch eine bestimmte Gruppe des Mol., dic o-C7łi?jo?igruppe, 
bedingt (spezif. Wirkgruppe). Die Intensitat der Wrkg. der spezif. Wirkgruppe ist 
von bestimmten anderen Gruppcn des Mol. abhangig. Ililfsgruppen, z. B. OH, kómien 
die Wrkg. steigern, Hemmgruppen sic hemmen (Unwirksamkeit von Dioxyphenylalanin). 
Ob u. in welchem Mafie eine Gruppe Hilfs- oder Hemmgruppe ist, hilngt von ihrer 
Stellung im Mol. ab. — Die Aktivierung der spezif. Katalyse durch Hg liiBt in Analogie 
zur H20 2-Katalyse durch Hg daran denlcen, daB die Peroxydform des o-Chinons bei 
dem Chinonfcrmentmodell eine besondere Rolle spiclt. Oxyhydrochinon, in geringerem 
Grade auch Adrcnalon, desaminicrcn Olycylglycin u. das Oxyhydrochinon auch den 
Glykokollathylesler wesentlich starker ais das Glykokoll. Es wird vermutet, daB dieser 
Desaminierung eine Esterspaltung vorangcht, die von diesen Stoffen katalyt. gefórdert 
wird u. daB Glykokoll in statu nascendi vom Chinonfcrmentmodell schneller u. mit 
reichcrcr Ausbeute desaminiert wird ais das fixe Glykokoll. Eine Desaminierung von 
Leucylglycylglycin wurde durch Oxyhydrochinon, Adrenalin, Adrcnalon u. Gallussaure 
nicht bewirkt. Die ais Katalysatoren oxydativer Glykokolldesaminierung wirksam 
gefundenen Brenzcatechinderiw. waren, wie neuc Verss. zeigten, nicht merklich wirk
sam gegenuber Alanin, d,1-Valin u. Sarkosin. (Biochem. Ztschr. 242. 1—20. 17/11.
1931. Koln, Univ., Chem. Abt. d. physiolog. Inst.) K o b e l .

Bruno Kisch, o-Chinone ais Fermentmodell. II. Mitt. Versuche mil verschiedenen 
Substralen. (I. ygl. vorst. Ref.) Von den verschiedcnen untersuchten Brenzcatechin- 
deriw. erwies sich ais Katalysatormuttersubstanz fiir oxydative Desaminierung bei 
P h  6,9—-8,0 am wirksamsten: Fiir Glykokoll u. Phenylaminoessigsaure Adrenalin, fur 
Glykokolldthj/lester, Olycylglycin, Serin u. Lew in  das Oxyhydrochinon. Die [H'] des 
Mediums hat einen wesentlichen EinfluB auf die quantitative Wrkg. der Katalysatoren 
mit o-Chinoncharakter. Isatin  u. Alloxan waren unter den Versuchsbedingungen des 
Vf. ais Katalysatoren oxydativer Desaminierung unwirksam. Isoleucin wird (wie auch 
Vali- u. a-Aminobuttersaure) trotz Ggw. aller gepruften Katalysatoren in Gegensatz 
zu Leucin bei Pu 6,9—8,0 nicht merklich desaminiert, was wieder dio hoehgradige 
spezif. Wrkg. des Orthochinonfermentmodells beweist. (Biochem. Ztschr. 244. 440—50. 
25/1. 1932. KSln, Univ., Chem. Abt. d. physiolog. Inst.) K o b e l . •

T. Omori, Uber Schwermetallkatalyse von biologischem Interesse. I. Mitt. Der 
Starkeabbau durch kiinstliche Peroxydase. Starkę kann durch ein Schwermetall-H20 2- 
System oder noch starker nach Zusatz von Oxypheilol zu diesem System gespalten 
werden, doch ist der Wirkungsmechanismus ein anderer ais der der Diastase. (Journ. 
Biochemistry 14. 331—37. Nov. 1931. Fukuoka, Kaiserl. Kyushu-Univ. Medizin.- 
Chem. Inst. d. medizin. Fakultat.) K o b e l .

H. v. Euler, R. Nilsson und E. Auhagen, Uber die F-unktion des Magnesiums 
beim enzymatisclien Kóhlenhydratabbau. (Vgl. C. 1931. II. 68.) Vff. suchen fest- 
zustellen, in welche Phase des Kohlenhydratabbaues das Mg eingreift u. wie das Mg- 
lialtige reaktionsvermittelnde ilolekiil konstituicrt ist. Die Verss. wurden bis jetzt 
ausschlieBlieh an Troekenunterhefen ausgefiihrt. Fur die Vergaruńg von Fructose 
u. Rohrzueker ist die Ggw. von Mg in gleicher Weise notwendig wie fiir die von Glucose. 
Mg ist ais notwendiger Aktivator an der Phosphorylierung beteiligt. Ohne Mg tritt 
hochstens eine ganz geringe Phosphorylierung ein. Vff. untersuchen ferner die 
Oxydoreduktion in Mg-freier Apo-Zymase u. in fluoridyergifteter Hefe. Mg-freie 
Apo-Zymase reduziert Methylenblau auch ohne Ggw. yon Mg; Mg aktiviert aber auch 
diese Rk. deutlich. Auf dic Reduktion von Acetaldehyd hat Mg hier fast keinen EinfluB. 
Dic Ergebnisse der Yff. bei Garungsverss. mit fluoridyergifteter Hefe zeigen, daB die 
Fluoridhemmung nicht durch die Entfernung des 3Ig (Ausfiillung ais wl. MgF2) zu 
erklaren ist, sondern daB MgF2 selbst stark garungsliemmend wirkt. Bei der Fluorid- 
yergiftung wird also nicht Mg, sondern ein anderer bisher nicht erkannter Faktor auBer
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Wirksamkeit gesetzt. Durch Zusatz von Hefekoclisaft lafifc sich dio Fluoridvergiftung 
nicht aufheben, dagegen kann in Bestatigung der Ergobnisse von LlPMAN (C. 1 9 2 8 .
II. 1008) eine fluoridvergiftetc Trockenhefe nacli dcm Auswaschen mit W. durch Koch- 
saft, bzw. Co-Zymase reaktiviert werden. Dali dabei eine Zugabe von ]\Ig nicht notig 
ist, zeigt, daC bei der Fluoridbehandlung das Mg nicht aus der Hefe entfernt wird. — 
Die Aldehydreduktion durch nicht Mg-freic Hefe wird durch NaF (bei gleiclizeitiger 
Hemmung der Garung) stark aktiviert, die Red. durch Mg-freie Hefe wird dagegen 
durch NaF etwas gehemmt. — Die Entfarbung von Methylenblau durch Trocken- 
unterhefe wird durch Zusatz von Muskeladenylsaure deutlicli bcsclilcunigt. -— Bei der 
Glucoseyergarmig konntc eine Aktmerung durch Muskeladenylsaure nur in Ggw. 
groBer Mengen von Hexosediphosphorsaure beobachtet werden. Vff. zeigen noch, 
daB dic Vergarung von Hcxosediphosphat durch Adenylsaure deutlich aktivicrt wird. 
(Ztschr. physiol. Chem. 2 00 . 1—26. 1931. Stockholm, Univ.) WlLLSTAEDT.

Choichiro Manaka, Uber die fermenlalive Hydrolyse der verscliiedenen Phosphor- 
sdureester und die sponlane Hydrolyse der Phosphosalicylsdurc. (Vgl. A s a k a w a , C. 1 9 3 0 .
I. 2906.) Fortsetzung der Unterss. iiber die Beziehungen der chem. Konst. der Phosphor- 
saureester zu ilirer fcrmentativen Zerlegbarkeit. Neu herangezogen wurden folgende 
Ester: Ctiloralhylphosphorsa/ure. (I), a.,fi-Dichlorpropylpihosphorsdiire (II), a,a'-Dichlor- 
isopropylphosphorsdure (III), Brenzcatecliinmonophosphorsdure (IV), llesorcinmono- 
phosphormure (V), Hydrochinonmonophospliorsaure (VI), Iłesorcindiphosjyhorsaure (VII), 
o-Carboxyphenylphospliorsdure oder Phosplwsalicylsaure (VIII), m-Carboxyphenyl- 
phosphorsaure (IX) u. p-Carboxyphenylphosphorsdure (X). — I—VI wurden durch 
Phosphorylierung der betreffenden Alkohole mit einem Gemisch von P20 5 u. H3P 04 
dargestellt, VII wurdo erhalten durch Versetzen ihres in Bzl. gel. Saurechlorids mit W., 
VIII—X nach Angaben von A n sc h u t z , E m e r y  u .  Mo o r e . — VIII ist sehr labil 
u. wurde deshalb zur formentativen Spaltung nicht herangezogen. Die optimale 
Aciditiit der spontanen Hydrolyse von VIII liegt bei ph =  5,5, gesteigerte [H'] oder 
[OH'] hemmt die Hydrolyse. In einer wss. 1/1000-mol. Lsg. von VIII wurden bei 37° 
u. ph =  5,5 nach 3 Stdn. 56,5°/0 hydrolyt. Spaltung beobachtet, bei ph =  2 u. 9 dagegen 
nur 15 bzw. 10%. Die Best. der Dissoziationskurvc ergab, daB dio Labilitat von VIII 
am groBten war, ais der P 04-Rest fiir ihre 2. Dissoziationsstufe undissoziiert vorhanden 
war. Die spontane Zerlegung wird also durch den Dissoziationszustand des ab- 
zuspaltenden P 04-Rests u. den des die Labilitat verursachenden Siiureradikals bestimmt.
— Wahrend allo untersuchten Ester, I—VII, IX  u. X sowie ft-Glycerophosphal (XI), 
Acetonglycerophosphat (XII) u. Propylphospliat (XIII), durcli gereinigte Takaphospho- 
esterase ( Tv) bei pn =  3,1 optimal gespalten wurden, was im Gegensatz zu Befunden 
von A s a k a w a  (1. c.) stand, verhielt sich eine aus dem fruher benutzten Takadiastase- 
praparat boreitete Fermentlsg. (T2) entsprechend den Angaben von A s a k a w a  zu jeder 
Gruppe von Phospliorsaureestern spezif. Die Abweichungen miissen also auf die ver- 
scliiedenen Arten voń'- Aspergillus oryzae zuriickgefiihrt werden. Durch wurden 
optimal bei pn =  5,6 gespalten I, XII u. XIII u. optimal bei ph =  3,1 II—VII u. IX  
bis XI. Nierenphosphoesterase griff alle untersuchten Substrate optimal bei ph =  9—10 
an. (Journ. Biochemistry 14 . 191—213. Nov. 1931. Chiba, Medizin.-chem. Inst. der 
Medizin. Akademie.) K o b e l .

Albert Reid, Das sauersloffiibertragende. Ferment der Almung. Zusammenfassung 
der Arbeiten von W a r b u r g  (vgl. z. B. C. 1 9 3 1 . II. 2022) iiber die Atmung u. die 
Bedeutung von Verbb. mit zweiwertigem Eisen fiir die Atmung. (Ergebnisse d. Enzym- 
forsch. 1. 325—44. 1932. Berlin-Dahlem. Sep.) H e s s e .

F. Maignon und D. Croize, Einflufi langerer EleJctrolyse auf Oxydasel<isungen. 
Unter der Einw. eines durchgeleiteten Stromes wandern die Oxydaseanteile einer 
wss. Oxydaselsg. kathodenwarts, wahrend die Diastaso anodenwarts wandert. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 0 9 . 273—74. 5/2. 1932.) Op p e n h e im e r .

W. GraBmann, Proteolytische Enzyme des Tier- und Pflanzenreiches. Zusammen
fassung neuerer Arbeiten des Vfs. u. anderer Autoren. Die Einteilung der Proteasen 
in „desaggregierende“ u. hydrolyt. wirkende Fermente wird abgelehnt. Nomenklatur 
u. Einteilung der am hydrolyt. Eiweiflabbau beteiligten zwei Hauptgruppen „Prolei- 
nasen“ u. „Peptidasen" werden ausfiilirlich erortert. Im 2. Teil werden die wichtigsten 
natiirlicheii Proteasensystome kurz gescliildert. (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 129 
bis 167. 1932. Munchen. Sep.) HESSE.

Karl Suessenguth, t/ber das Wirksamwerden pflanzlicher Enzyme. An einer Rcilie
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von Beispielen wird gezeigt, daB folgendo Fragestellung besteht: kann man in be- 
stimmten Fallen entscheiden, ob pflanzlicke Enzyme nou entstehon oder ob sie nur an 
Wirksamkeit gewinnen ? Auf Grund verschicdener Arbeiten (in neuerer Zeit yon H orn, 
Botan. Arch. 3 [1923]. 137) wird gezeigt-, daB Wasserverlust zum Wirksamwerden 
hydrolysierender Enzyme fiihrt. Man kann sagen: „Wenn dic Zello ais Ganzes W. 
yerliert, nimmt das Kohlehydratmolekiil bei gleiclizeitiger enzymat. Spaltung W. in sieh 
auf.“ (Nach E sen b eck  u . S u ssen g u th , Arch. f. exp. Zellforschg. 1 [1925]. 547, wird
1. Starkę in Agar durch Aufbringen von Blutkohle bei gleichzeitigem langsamem Wasser- 
entzug so veriindert, daB keine Jodstarkerk. mehr eintritt. Es ist nicht siehergestellt, 
ob dabei eine Umwandlung zu Zucker erfolgt.) Ausgehend von der Auffassung der 
Enzymwrkg. ais Adsorptionskatalyse wird ais Arbeitshypothese folgendes gegeben: 
Beim teilweisen Entfernen yon W. durch Austrocknen wird die Oberf lachę fiir Adsorption 
anderer Stoffe frei (es tritt Adsorptionsbegiinstigung fiir Starkę oder Enzym oder fur 
beide ein), u. jetzt kann sieli eine chem. Veranderung ergeben, d. li. dic Adsorptions
katalyse ist in ihrer Wrkg. eine Hydrolyse. Bei der Bldg. yon lłohrzucker aus Starko 
in erfrierenden Kartoffdn muB, wenn yorher die gleiche Enzymmenge yorhanden war, 
eine Aktivierung der Enzyme erfolgon, wahrend man sonst stets boi niederen Tempp. 
eine Herabsetzung der Enzymwrkg. beobaehtet. Vielleieht spielt auch liier der Wasser- 
yerlust, der durch Kalto u. Permeabilitatserhohung der Zellen bewirkt wird, eine groBere 
Rolle, ais man bisher annahm. — Bei Spaltimg der Maltose konnen nicht zwei gleiche 
Halften entstehen; es muB yielmehr ein Teil entstehon, der das OH'-Ion des Wasser- 
molokiils, u. ein Teil, der das H ‘-Ion aufnimmt; es werden das Kation C6Hn 0 5+ u. 
das Anion C6Hu 0 6~ gebildet, welche OH-  bzw. H+ aufnehmen u. dabei beide Glucose 
liefern. Die Ursache hierzu liegt yielleicht darin, daB die Biose „in ein Potentialgefalle 
gerat.“ Es ist auch denkbar, daB nur eine Art elektr. geladener Teilehen auf der wTirk- 
samen Adsorptionsflaeho yorhanden ist. Auf dieso Weise konnte ein łon aus dem 
Biosemolekiil herausgezogen werden, wahrend das andere aus W. sieli erganzt. Auch 
so wiirde sieh dio Enzymwrkg. ais Adsorptionskatalyse konnzeichnon. (Ergebnisse d. 
Enzymforsch. 1. 364—69. 1932. Miinchen. Sep.) H esse .

A. J. Kluyver und A. A. Stheeman, Zur Nomenklatur der an der alkoholischen 
Oarung beteiligten Katalysatoren. Vff. nohmen Bezug auf den Vorschlag von N e u b e r g  
u. E u l e r  (C. 1931. II. 3009), u. empfehlen yorlaufig nur eine Nomenklatur, nach der 
die yon N e u b e r g  u . E u l e r  definierte Holozymase aufgebaut ist aus dem eigentlichen 
thermolabilen Enzymbestandteil, wofiir der Name Apozymase (N e u b e r g ) beibehalten 
werden konnte, u. aus den zahlreichen, zum Teil moglicherweise nocli unbekannten, 
untereinander jedoch gleichwertigen Aktimtoren (darunter die yon V. E u l e r  gereinigte 
Cozijmase). Mit Hinsioht auf die teilweise Ersetzbarkeit der yerschiedencn Aktiyatoren 
untereinander ist es nacli Ansicht der Vff. yorlaufig nicht durclifuhrbar, dieso mannig- 
fachen Inaktivierungsstadien der Holozymase mit spcziellen Namen zu belegen. 
(Biochem. Ztsclir. 244. 366—69. 25/1. 1932. Delft, Holland, Lab. f. Mikrobiologie d. 
Techn. Hoclischule.) K o b e l .

Leo Loeb und I. Lorberblatt, Uber die Spezifitat der in den Amoebocyten von 
Limulus entlialtenen Urease mit Versuchen iiber das Verhalten von erwarmten und dialy- 
sierten Eztrakten ton Amoebocytengewebe. (Vgl. C. 1931. II. 2169.) Die zwischen 
Metallen u. Amoebocytenureasc (I) von Limulus gefundenen Beziehungen (1. c.) sind fiir 
diese Urease spezif., u. gelten nicht fiir die im Muskel u. im Blutserum von Limulus 
enthaltene Urease u. die in Amoebocyten yorhandene Lipase. Verss., ein Coenzym von I 
durch abgestuftes Erwiirmen oder durch Dialyse abzutrennen, waren erfolglos. Wenn 
trotzdom ein Coenzym, das die spezif. Bindungen mit den ycrschiedenen Metallen ein- 
gelit, yorhanden ware, miiBte die Warmeempfindliehkeit dieser Metall-Coenzymverbb. 
ahnlioh derjenigen der Urease sein. In dem CaCl2-Extrakt ist die Urease anschoinend 
merklich empfindlieher gegen Erwiirmen ais in dem MgCl2-Extrakt; Vff. glauben, das 
auf dio Zerstorung einer dio Urease hemmenden Substanz in letzterem zuriickfuhren zu 
konnen. Vcrss. machen es wahrscheinlich, daB Ca bei dieser Steigerung der Warmo- 
empfindliehkeit direkt auf die Urease wirkt. Zusatz von durch Erwarmen inaktiyiertem 
CaCl2-Extrakt yerstarkt nicht die Wrkg. des schwach akt. NaCl-Extraktes, wohl aber 
die von MgCl2-Extrakten, was wuhrscheinlieh auf einer teilweisen Umwandlung der 
Mg-Ureasen in Ca-Ureasen beruht. — Die geringe Wrkg. des NaCl-Extraktes von 
Amoobocytengewebe kann nicht durch das Vorhandeiiseiii einer die Urease hemmenden 
Substanz gedeutet werden. — Das besondere Verh. von I kann yielleicht dadureh er- 
klart werden, daB das Enzym in dem Amoebocytengewebe in einer Form yorhanden ist,
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in welclier es leicht Bindungen mit verscliiedenen Metallen eingelien kann, wahrend 
Urease in anderen Geweben in fester Verb. mit gewissen Stoffen yorliegt, die die 
leichte Umwandlung dieser Verb. in andere Metallureaseverbb. unmóglieh macht. Im 
Palle von I spielen yielleifiht Ureaseproteinverbb. eine Rolle. (Bioehem. Ztschr. 244. 
222—38.12/1.1932. St. Louis, U. S. A., W a s h in g t o n  Univ., Patholog. Lab.) K o b e l .

H. S. Raper, Tyrosinase. tlbersicht iiber Verh. u. Darst. der auf Plienole u. 
Tyrosin wirkenden Tyrosinase (C. 1930. II. 3425). (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 
270—79. 1932. Manchester. Sep.) H e s s e .

E. W. Mc Henry und Gertrude Gavin, Sludien iiber Histaminase. Histamin, 
das unter gewissen Bedingungen aus Histidin gebildet wird, zeigt, auCer anderen phar- 
makolog. Eigg. stark blutdruckerniedrigende Wrkg. An dieser Wrkg. kann die Menge 
des yorhandenen Histamins gemessen werden. Die Zers. des Histamins durch Histaminase 
wird an der Abnahme der blutdruckerniedrigenden Wrkg. gemessen. Histaminase, 
die bei ph =  6,9—8,0 wirkt,wird aus Pulver aus Ochsenleber (hergestellt durch Ent- 
fetten u. Trocknen mit Aceton u. A.) mit Phosphatpuffer von pn =  7,0—7,2 extrahiert; 
die Wrkg. wird an mit A. bchandelten Katzen gepriift. Die Wrkg. der Histaminase 
yerlauft in 2 Phasen. Zuniichst wird eine Zeitlang, z. B. 4 Stdn., keine Abnahme des 
Histamins beobachtet; dann erfolgt Abbau bis zum vólligen Verschwinden des Histamins. 
Die erste Phase kann abgekiirzt werden durch Erhóhung der Enzymmenge u. durch 
.Zufuhr von Sauerstoff; sie wird verlangert durch Verringerung der Enzymmenge u. 
durch Ggw. von Stickstoff. Die zwcite Phase, welehe in ihrem ganzen Verlauf durch die 
Gleichung k — l/t  log a/(a — x) (in der a — anfangliche Menge Histamin, x — zerstórte 
Menge Histamin ist) dargestellt werden kann, verlauft entsprechend der vorhandenen 
Enzymmenge. Sie wird durch kleino Menge KCN gehem m t. H ierzu genugen bereits
0,002 Mol KCN; die Hemmung tritt auch bei Zusatz zu dem im Abbau befindlichen 
Rk.-Gemisch sofort ein. — Pliosphat erhoht die Wrkg. der Histaminase; das Enzym 
wirkt jedoch auch in Abwesenheit von Pliosphat. — Wahrend das Enzym in dem ge- 
trockneten u. entfetteten Nierenpulver mindestens ein Jahr lang haltbar ist, verliert 
dio mit Phosphatpuffer hergestellte Lsg. in 48 Stdn. im Eisschrank ihre Wrkg. vollig. 
Durch Zusatz yon 15% G lycerin oder F iltration  durch ein BERKEFELD-Filter kann 
die Lsg. stabilisiert werden. Die Lsg. kami durch Eindampfen im Vakuum kon- 
zentriert werden. Durch Fallen mit Aceton wird ein Nd. erhalten, der 70% der ur- 
spriingliehen Aktm tat enthiilt. Fiillungen mit A. oder A. sowie Fiillungen bei ph =  5,0 
sind inaktiv. Histaminase wird durch NaCl oder Na2S 04 nicht gefallt; dagegen wird 
durch Sattigen mit (NH4)2S 04 oder MgSO,, eine yollstandige Fallung erzielt. Diese 
Fallung kann olme Verlust an Aktivitiit unter 50° getrocknet werden. Trocknen der 
Fallung mit Aceton u. A. fiihrt zur Zerstórung des Enzyms. Dialyse des mit (NH.j)2S 0 4 
erhaltenen Nd. fiihrt zu Verlust von etwa 70% des Enzyms. Das Enzym kami vom Salz 
getrennt werden, indom man den Nd. mit CHCI3 verruhrt u. zentrifugiert. Es werden 
zwei feste Scliichten erhalten, von denen die obere die Proteine u. das Enzym, die 
untere das Salz enthalt. — Die Reinigung der Histaminase wird folgendermaCen vor- 
"enommen. Nierenpulyer wird zweimal mit dem 18-fachen Gewicht von Phosphat
puffer (ph =  7,0—7,2) extrahiert, wobei zuniichst 50%, dann 20% des im Pulver 
yorhandenen Enzyms erhalten werden. Die vereinigten Ausziige werden im Vakuum 
auf % ihres Vol. eingeengt u. dann mit (NH4)2S 04 gesattigt. Der Nd. wird getrocknet, 
dann mit CHC13 yerriihrt, melir CHC13 zugefiigt u. dann zentrifugiert. Die obere Schicht 
wird auf hartem Papier an der Luft getrocknet. Zum Gebrauch lost man das erhaltene 
lohefarbene Pulyer, welches etwa 10-mal wirksamer ais das Nicrenpulver ist, in 
Phosphatpuffer. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25. Sect. V. 101—09. 1931. Toronto, 
Univ.) ” H e s s e .

John H. Northrop, Krystallisiertes Pepsin. Zusammenfassung (ygl. C. 1931. II. 
3216). (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 302—24. 1932. Princeton. Sep.) H e s s e .

H. Wasteneys und Bruce F. Crocker, Notiz iiber den Gleichgewichtspunkt bei 
der peptischen Synthese. Zu den Verss. von W a s t e n e y s  u. B o r s o o k  (C. 1925.1. 2011) 
iiber pept. Synthese wurde von J. NORTHROP (Persónl. Mitt.) bemerkt, daB der Still- 
stand der Rk. nicht nur durch eine Erreichung des Gleichgewichtes im Sinne des Massen- 
wirkungsgesetzes bedingt sei, sondern daB auch eine Inaktivierung des Enzyms statt- 
fande. Vff. konnten demgegenuber zeigen, daB auch nach Erreichung des Gleich
gewichtes das Pepsin noch eine Hydrolyse bewirken kann u. daB es an den Plasteinnd. 
adsorbiert ist, in weloher Form es aber sowohl Synthese, ais auch Hydrolyse bewirken 
kann. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25. Sect. V. 199—200.1931. Toronto, Univ.) H e s s e .
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Richard Ege, Der Einflufi der Reaktion auf die Zerslórung des Piyalins. Eine Best. 
der Widerstandsfiihigkeit der Speicheldiastase ergibt fiir Spcichelproben ohne besondere 
Reinigung verschiedener Individuen eine verschiedene Widerstandsfiihigkeit, selbst 
falls Speichelkonz., Rk., P 0 4- u. NaCl-Konz. in siimtlichen Proben die gleiohe ist. Das 
Reaktionsoptimum fur das Ptyalin  liegt bei pa =  6,5. Bei 5,9 u. 7,4 hat die Wider- 
standsfahigkeit auf ungefiihr die Hiilfte abgenommen. Bei Rcaktionsverschiebungen 
gleieher GroBe wird die Abnahme der Widerstandsfiihigkeit um so ausgesproehener, 
je weiter die Entfernung vom Optimum ist. Bei stark saurer Rk. (pn niedriger ais 
ungefiihr 3,2) verliiuft die Ptyalindestruktion nicht nach der Gleichung eines mono- 
molekularen Prozesses. (Bioehem. Ztschr. 244 . 243—57. 25/1. 1932. Kopenhagen, 
Biochem. Inst. d. Univ.) K o b e l .

L. Jung, Ober die Kolie des Speichels beim Pferd. Der Speichel des Pferdca 
hat so gut wie keine amylolyt. Piihigkeiten. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 397—98. 
12/2. 1932. Lyon, Ecole vćt., Lab. de physiol.) Op p e n h e im e r .

Robert Robison, Knochenphosphatase. Zusammenfassende Ubersicht iiber Vork. 
der Knochenphosphatase u. ihre Bedeutung fiir die Knochenbldg. (vgl. C. 19 3 1 . II. 
1021). (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 280—94. 1932. London. Sep.) HESSE.

E. Waldschmidt-Leitz und A. Schaffner, Uber den Einflu/3 von Sulfliydryl- 
verbindungen auf Phosphatase. Die Spaltung von Glycerophosphat durch Nieren- 
extrakt u. die Abspaltung von Phosphat aus Tliymusnucleinsiiure wird durch Cystcin
u. H2S gehemmt, durch Cystin nicht beeinfluBt. Die fermentative Syntheso von 
Glycerophosphat ist von dem Zusatz von Cystein unabliiingig. (Naturwisa. 20. 122. 
12/2. 1932. Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) K r e b s .

Joseph Race, Die Phosphalaseprobe in Fallen von Artlirilis und Osteitis. Vf. modi- 
fiziert das Verf. von K a y  (C. 1 9 2 9 . II. 2231) derart, da(3 man zu einer Mischung von 
je 5 ccm 0,3%ig. Lsg. von Natrium-/?-glycerophosphat (mit Zusatz von 5 Tropfen 
Chlf. je 1) u. von 0,3%ig. NaCl-Lsg. (mit Zusatz von 1/io'n - Saure bis zu ph =  7,6 in 
der Mischung) 0,5 ccm, bei holierem Phosphatasegeh. 0,25 ccm mit Oxalsiiure behandcltes 
Plasma, daneben in einem blinden Vers. zu 10 ccm der Mischung 1,0 ccm Plasma u. 
2,0 ccm 20%ig. Trichloressigsaurelsg., nach 48-std. Bebriitung bei 38° 1,5 ccm 20%ig. 
Trichloressigsaurelsg. setzt, filtriert u. das anorgan. Phosphat colorimetr. bestimmt. 
(Arch. med. Hydrology 10 . 6. Jan. 1932. Buxton, Devonshire Hospital.) Ma n z .

E s. P f la n z e n p h y s io lo g ie . B a k te r io lo g ie ,
Nerina Vita, iiber die Ausniitzung des atmospharischen Stickstoffs durch keimende 

Samen (Beobachtungen an Lupinensamen bei besonderen Umgebungsbcdingungeri). Vf. 
priift die N-Aufnahme durch Lupinensamen, die in einer CO-Atmosphiire zum Keimen 
gebracht werden u. stcllt fest, daB diese Absorption keiner auBeren bakteriellen Tatig- 
keit, sondern dcm EntwicklungsprozeB des Samens zuzuschreiben ist. Eine Bestatigung 
hierfiir ergibt sich durch den ncgativen Ausfall von Verss. mit Lupinenmehl. Unter
sucht wird ferner der EinfluB der C02-, 0 2- u. CO-Konz. auf die N-Absorption. (Bio
chem. Ztschr. 2 4 5 . 210—17. 12/2. 1932. Bologna, Hochsch. f. industrielle Chemie.) Sim.

M. Padoa und Nerina Vita, Uber die Wirkung von Kohlenozyd auffrische Pflanzen. 
ZJnlerswliungen uber die Absorptionsspektra der Chlorophylle a und b in Oegenwart von 
CO, N 2, 0 2, C02. (Vgl. C. 19 2 9 . II. 2336.) In Lsgg. von Chlorophyll a -f  b, wie auch 
von den getrennten Ćhlorophyllen a u. b in Bzl. wurden bei Gasbehandlung mit N2,
0 2, C02 u. CO Veranderungen ihrer Absorptionsspektra beobaelitet, aus denen Vff. 
annehmen, daB, wie schon friiher fiir CO u. Hiimoglobin bemerkt wurde, diese Gase 
(N2 ausgenommen) labile Verbb. mit beiden Ćhlorophyllen bilden, u. daB CO am 
starksten gebunden wird. Diese Feststcllung steht im Einklang mit den von den Yff. 
friiher beobachteten Tatsachen bzgl. der Aufhebung der Assimilation durch CO in griinen 
Pflanzen. (Biochem. Ztschr. 2 4 4 . 296—302. 25/1. 1932. Bologna, R. Scuola Superiore 
di Chimia Industriale.) K o b e l .

Harold Raistrick, Biochemie der niederen Pilze. Zusammenfassung neuerer 
Arbeiten iiber die aus Kohlcnhydraten durch niedere Pilze gebildeten Stoffwechsel- 
produkte (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1105). (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 345—63. 1932. 
London. Sep.) H e s s e .

Alfred Bertho, Die Essiggdrung. Zusammenfassung. Die Oxydation des Alkohol 
zu Essigsaure erfolgt nachweisbar iiber Acetaldebyd ais Zwisehenstufe. Die Uber- 
fiihrung des Aldcliydes in A. ist im wesentlichen nicht eine Dismutation, sondern eine 
Oxydation (C. 1 9 3 1 . I. 1775), Bei beiden Teilyorgangen ist dieselbe Dehydrase wirk-
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sam. Daneben weisen die Essigsaurebakterien eine Mutase, die wahrseheinlich mit 
der Dehydrase nicht ident. ist, Katalase, CyiocAromfunktion u. Indophenoloxydase 
(Ta m iy a , C. 1931. I. 3251) sowie ein yollstandiges Zymasesystem (SlMON, C. 1930.
II. 2275) auf. (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 231—69. 1932. Munchen. Sep.) H e s s e .

Arthur Hardeu, Die alkoholisclie Garung. — Die Anfangsstadien der Garung. — 
Garung in der Ilefezelle. Es wird die alkoh. Garung unter besonderer Berueksichtigung 
der in den ersten Stadien einsetzenden Bldg. von Hexosephosphorsdureestern (G. 1930.
II. 1623) besproohen. (Ergebnisse d. Enzymforsch. 1. 113—28. 1932. London. 
Sep.) H e s s e .

W. A. Belitzer und E. N. Gorkin, Uber die Natur der Zymasegarung. Aus fein 
zerriebener Trockenhefe kann ein akt. Hefesaft ohne Maceration hergestellt werden. 
Die Vermutung, daB die Garung des Hefesaftes auf dio Tiitigkeit ultramkr. Mikro- 
organismen, die wegcn der hohen Viscositat des Saftes nicht abzentrifugicrt werden 
kónnen, zuriiekzufiihren ist, erwies sich ais unhaltbar, denn die unzerriebene Trocken
hefe liefert immer inakt. Extrakt, auch dann, wenn dio Viscositat der FI. durch Gelatine- 
zusatz weit iiber die des akt. Extraktes gestcigert ist. (Biochem. Ztschr. 245. 146—48. 
12/2. 1932. Lab. f. allg. Biol. d. 2. Moskauor Med. Inst.) K o b e l .

A. J. Kluyver und F. L. W. van Roosmalen, Uber die Vergiirung der Trehalose. 
Yerss. iiber dio Vergdrung von Trehalose (I) durch Reinkulturhefen u. Trockenhefe 
lieferten keine Entscheidung dariiber, ob der bei der Garung entstehende Trehalosc- 
phosphorsiiureester (II) (vgl. VEIBEL, C. 1931. II. 3009) dureli Phosphorylierung von 
in der Hefe yorliandener I ODtsteht oder ob II aus zugefiigten Hexosen durch irgend- 
einen synthet. Vorgang gebildet wird. —- Eine 3%ig. Lsg. von I wurde bei kraftiger 
Impfung mit Saccharomyces cerevisiae Rasse Delft u. Torula dattila innerhalb 1 Wocho 
quantitativ yergoren; Torula monosa u. laclosa zeigten kein Garvermógen fiir Trehalose.
— Vergleiehendo Garverss. mit Trockenhefe von Delfter Backerhofo mit Fructoso, 
Glucose, Maltose u. I ais Substrat in Ggw. von Phosphat ergaben ein abweichendes 
Verlialtón fiir die Vergarung von I. Bei I brachte im Gegensatz zu anderen Zuekern 
eine Erniedrigung des freien P 04-Geh. eine gróBere Gargcsehwindigkcit mit sich. Die 
Ergebnisse der Analysen der zu yersehiedenen Zeiten vorhandenen Phosphorsaureester 
sind aus der folgenden Tabclle zu ersehen:

Zeit in Min. nach der 
P 0 4-ZufiiguDg

Monophosphat-P
Diphosphat-P

Trehalosemonophosphat- P 
Ge8amtmonophosphat-P

0 2 0,62
130 0,94 0,70
520 0,66 0,71
600 0,31 0,7

(Biochem. Ztschr. 245. 13—24. 12/2. 1932. Delft, Holland, Labor. fiir Mikrobiologie 
der Teehn. Hochscbule.) K o b e l .

E j. T ie r p h y s io lo g ie .
J. Gavrila, Kreatinin und Kreatin im Bluł und im Liąuor cerebrospinalis bei 

normalen Personen und im Zustand nephritischer Azolamie. (Compt. rond. Soc. Biol. 109. 
316— 17. 5/2. 1932. Cluj, Med. Klin.) Op p e n h e im e r .

I.-I. Nitzescu und N. Munteanu, Ergotamin und die durch Adrenalin bedingle 
Sleigerung der Milchsaure im Blut. Ergotamin hemmt die Adrenalinhyperglykamie, 
aber nicht die Milchsaurcausscheidung ins Blut. Dio GZyfcoffemnobilisierung in den 
Muskeln — Ursaehe der Milchsaureiiberschwemmung — hat einen anderen Meehanismus 
ais die Glykogenmobilisierung durch Adrenalin in der Lebor, die ais Ursaehe der 
Hyperglykamie anzuspreehen ist. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 311—13. 5/2. 1932. 
Cluj, Fac. de mód. Inst. de physiol.) Op p e n h e im e r .

I. I. Nitzescu und N. Munteanu, Parasympalhicolonische Pharmaka und die 
Milchsaure des Blules. (Vgl. vorst. Ref.) Pilocarpin u. Pliysostigmin u. weniger aus- 
gesproohen Cholin steigern parallel mit der Blutzuckerzunahme den Milchsauregeh. 
des Blutes. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 314— 15. 5/2. 1932.) Op p e n h e im e r .

Takao Inouye, Uber das Wesen der Pilocarpinhyperglykamie. Dio Vagotomie (I) 
scheint keinen groBen EinfluB auf den nuchternon Blutzuekerwert des Kaninchens 
auszuiiben. Die Pilocarpinhyperglykamie (II) wird durch I nicht, durch Atropin aber 
auch nach I vollstandig yerhindert Die elektr. Reizung des zentralen bzw. peri-
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pheren Vagusstumpfes iibt keinen nennenswerten EinfluB auf den Blutzuckerspiegol aus. 
Durch die Abtrennung beider Groflhimhemispharen kann II nicht verhindert werden, 
wohl aber durch Decerebrierung. Die Adrenalinhyperglykamie kann durch Atropin 
nicht verhindert werden. — Aus diesen Befunden u. friiheren Unterss. zieht Vf. Schliisse 
auf das Wesen von II. (Journ. Biochemistry 14. 215—55. Nov. 1931. Nagasaki, 
Japan, Med. Univ.-Klin. v. Prof. TSUNOO.) K o b e l .

M. Gex, Beitrage zu den Neutralisalionskurven biologischer Systeme, insbesondere 
des Serums. (Vgl. C. 1928. I. 2267.) Besprechung vcrsehiedener Kurvontypen, die 
mit n. u. von der Norm abweichenden Seren erhalten werden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 316—18. 18/1. 1932.) O p p e n h e im e r .

L. Karczag und M. Hanak, Spektrographisclie Studien an menschlichen Kórper- 
fliissigkeiten. Vff. untersuchen menschliches Blutsorum mit dem HiLGERsclien Quarz- 
spektrographen. Die selektive Absorptionskurve des n. Blutserums setzt sich additiy 
aus den Einzelkurven des Albumins u. Globulins zusammen. Verschiebung der einzelnen 
Eiweififraktionon, Alter, Blutgruppe u. Erkrankung selbst sind ohne EinfluB. Kiinst- 
liche Veranderungen (Behandlung des nativen Serums mit Formol, Formol +  NaOH, 
Hitzeinaktivierung bei 56°, Rontgenstralilen) wirken in gleicher Woise auf dio selektive 
Absorptionsfiihigkeit des Blutserums verschiedenster Herlcunft. Die Absorptions- 
kurve des Liquors ist ais Interferenzkurve der einzelnen selektiy absorbierenden Kom- 
ponenten (groBcre EiweiBmengen u. Harnsaure) zu betrachten. Formolbehandlung 
des Liąuors bewirkt im Gegensatz zum Blutserum eine Veranderung der selektivon 
Absorption. (Biochem. Ztschr. 245. 166—73. 12/2. 1932. Budapest, St. Ladislaus 
Krankenh.) SlMON.

B. Lustig undL. Łandau, Ober denGehalt des normalen Harnes an Kohlenhydraten 
und dereń Beziehungen zur Nahrung. Der Kohlenhydratgeh. des n. Harns wahrend 
24 Stdn. betragt, nach L u s t ig  u. L a n g e r  (C. 1932.1. 424) bestimmt, 1,38 bis 2,53 g; 
die Menge der dextrinartigen Substanzen schwankt zwischen 34 u. 183 mg KH. Die 
Menge der ausgeschiedenen Gesamt- u. A.-fallbaren ICH wird im 4-std. Ausscheidungs- 
yers. durch Einnalime von Dextrose, Bohrzucker, Dextrin oder Kartoffelstarke nicht 
beeinfluBt, der EiweiBzuckergeh. des Blutes wird nicht yeriindert. Einnahme yon 
Fleisch bewirkt nur geringe Erhóhung der Gesamt- u. starkę Erhóhung der A.-fallbaren 
KH, Einnahme von Leber ruft starkę Erhóhung der Gesamt- u. A.-fiillbaren KH hervor. 
24std. Hungern yermindert beim Ausscheidungsvers. die Gesamt-KH um dio Hiilfte, 
die mit A. fallbare Substanz bleibt unverandert. (Bioehem. Ztschr. 245. 174—81. 
12/2. 1932. Wien, Rudolfstiftung, patholog.-chem. Lab.) SlMON.

Hajime Aida, Der Hefeeinflu/i auf das Leberglykogen bei verschiedener Ernahrung. 
(Vgl. O su k a , C. 1931. II. 2029.) Verss. an Ratten ergaben, daB bei Grundnahrung 
von 3 g Weizenschrot, 3 g Maisschrot, 2 g Casein u. 30 ccm W. Hefe erst bei Zucker- 
zulagen von 1 bis 2 g pro Tier u. Tag glykogenisierend zu wirken vermag. (Bioehem. 
Ztschr. 244. 431—34. 25/1. 1932. Berlin, Exporim.-biol. Abt. d. Pathol. Inst. d. 
Univ.) K o b e l .

P. Karrer, Hans v. Euler und Harry Hellstróm, U ber isomere Carotine. (Vgl. 
auch C. 1931. II. 451. 869. 1445.) Vff. machen einige Angaben iiber opt. Drehung, 
SbCl3-Rk. u. Messung der L 0VIB0ND-Einheiten an den isomeren Carotinen. Das 
Absorptionsspektrum in CS2-Lsg. hat seine Maxima: bei a-Carotin bei 515, 479, 448 m/j, 
bei /5-Carotin bei 518, 482, 450 m/t. Kolloide Lsgg. der Carotine (hergestellt durch 
Losen in A. u. Eintropfen in A. +  W.) zeigen folgende Maxima: a-Carotin 511, 578, 
442 m/i, /S-Carotin 515, 480, 448 m /i. — In der Zuwachswrkg. der Isomeren scheinon 
Unterschiede zu bestehen u. zwar in der Rielitung, daB das a-Carotin etwas schwacher 
wirksam ist ais /?-Carotin. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Abt. B 10. Nr. 15. 1—6. 1931. 
Zurich u. Stockholm.) WlLLSTAEDT.

Paul Ehrenberg, Ernst Ungerer und Helmut Klose, Ammoniumbicarbonat aU 
Kraftfultereiweipersatz bei der Futterung ton MilchkShen. (Vgl. C. 1931. I. 3256.) In 
kiirzer dauernden Verss. konnte bei Milchkiihen durch mit sauren Diffusionsschnitzeln 
yersetztes NH4HC03 das KraftfuttereiweiB in recht erheblichem Umfang, zum Toil 
yollstandig, ersetzt werden. Verwertung des Bicarbonat-N bei der Milchbldg. er- 
scheint zum mindesten recht moglich, wenn nicht wahrscheinlich. (Biochem. Ztschr. 
245. 118—45. 12/2. 3 932. Breslau, Univ., Agrikulturchem. Inst.) S im o n .

M. Murata, Uber die parenterale Resorplion von Kolloiden. IV. (III. vgl. C. 1931.
I. 479.) Bei liinreichenden NaJ-Dosen tritt in Verśs. an Kaninchen nach oraler u. 
intraperitonealer Zufulir Jod im Serum auf. Nach Jodipin tritt J  bei oraler Zufuhr
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nur langsam im Serum auf, bei subeutaner Zufuhr schr spat u. nur vorubergehend, 
bei intraperitonealer gar nicht, dagegen im Harn reichlich. Hier wird somit das Jod 
aus Organdepots ganz allmahlich, ohne im Blut fixiert zu werden, in die Niere geleitot. 
Fiir Jodcasein gilt dasselbe. (Biochem. Ztschr. 245. 67—70.12/2.1932. Berlin, Krankenh. 
Moabit, Biochem. Lab.) S im o n .

A. Jodlbauer, Der Kalkuerlust im Blule bei Vergiflung mit Ozalalen und Fluoriden. 
Ein B&itrag zur Kalkwanderung im Organismus. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 
464— 68. 8/2. 1932. Miinchen, Tierarztl. Fak., pharmakol. Inst.) Op p e n h e im e r .

3. K. Parnas, Uber die postmortale Ammoniakbildung im Huskel. (Vgl. C. 1929.
II. 3236.) Die postmortale NH3-BIdg. in Froschmuskeln, dio in physiol. Fil. bei 11—13° 
aufbewahrt werden, betrśigt, in Obereinstimmung mit friilicren Verss. des Vf., nur etwa 
7io— Vis der vor kurzem von E m b d en  u . L e h n a r t z  (C. 1931. II. 3114) mitgetoilten 
Werte. Eine NH3-Anhiiufung von der in den Verss. dieser Autoren angegebcnen Gróflo 
kann durch kein Zusammenwirken der bekanntcn, die NH3-Bldg. im Muskel selber 
beeinflussendcn Faktoren erklart werden. Vf. lelmt die von E m b d en  u . L e h n a r t z  
mitgeteilten Zahlen sowie dio darauf gegriindeten Einwiinde gegen seine eigenen Verss.
u. Schliisse ab. (Biochem. Ztschr. 245. 159—65. 12/2. 1932. Lwów, Univ., medizin.- 
chem. Inst.) SlMON.

Piero Boveri, Arsen-Eisen-Wiisser: einige neue Gesichtspunkte. Vf. bespricht die 
Theorie der Aufnahme von Fe u. wahrscheinlich auch yon As aus Mineralbadern durch 
die Haut auf Grund der von ihm studierten chromat. Rk. B o v e r i  mit Ammonium- 
sulfoeyanur. (Arch. med. Hydrology 10. 4—5. Jan. 1932. Levieo-Vetriolo.) M a n z.

Francois Vahl, Goffeineinwirkung auf die Summationszeit des Medullarreflexes. 
(Com pt. rend. Soc. B iol. 109. 277— 78. 5/2. 1932.) Op p e n h e im e r .

W. Heinrich, Uber Wirkungsbedingungen der Analeptica. Vorbchandlung mit 
Salzlsgg. (NaCl, KOI, CaCl2, MgCU), die in einer Lsg. injiziert wurden, die 20% der 
letalen Menge entsprieht, haben auf die Wrkg. der Analeptica keinen EinfluB. Am 
morphinisierten Tier sind Adrenalin u. Ephedrin auf die Atemwrkg. von Lóbelin, Hexeton, 
Cardiazol, Strychnin u. Gampher ohne EinfluB. Die Kombination Lobelin-Strychnin 
zeigt einen gesteigerten, die von Cardiazol-Hexeton einen abgeschwachten analept. 
Effekt. (Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 164. 357—66. 8/2. 1932. Kónigsberg, Univ., 
Pharmakol. Inst.) OPPENHEIMER.

Henry S. Ruth und Newlin F. Paxson, Geburtshilfliche Narkose und Analgesie 
mit Natriumisoamyluthylbarbilumt und Stickoxydul-Sauerstoff. Erórtcrung der Vorziige 
der intravenosen jVa-^wiyteZinjektionen. (Amer. Journ. Obstetrics Gynecology 23. 
90—96. Jan. 1932. Philadelphia, Med. Arts Building.) Op p e n h e im e r .

C. Levaditi, J. Bardet, A. Tchakirian und A. Vaisman, Therapeutische Eigen- 
schaften des Indiuni bei der Trypanosomiasis und der experimentellen Syphilis. Alinlich 
wie Ga ist auch In  (verwendet ais Tartrat) chemotherapeut. wirksam. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 325—27. 18/1. 1932.) Op p e n h e im e r .

C. Levaditi und N. Constantinesco, Chemotherapeutische Untersuchungen mit 
Hilfe von Zellkulturen. A tozyl und Trypanotoxyl. Das Trypanotozyl, das durch die 
reduzierende Einw. von Organen spezicll der Leber auf Atoxyl entsteht, verhindert 
im Gegensatz zum Atoxyl selbst die Entw. der Zellkulturen. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 
283—84. 5/2. 1932. Paris, Inst. Pasteur.) Op p e n h e im e r .

A. Schretzenmayr, Uber das Verlialten der gro/Jen Arterien in vivo gegeniiber gef&P- 
aktiven Stoffen. Demonstration der tonussteigernden Wrkg. von Adrenalin, Slryphnon, 
Sympatol, Tyramin, Ephedrin, Ephetonin u. Hypophysenhinterlappenextrakt, der 
tonussenkenden von Histamin, Cholin u. Adenosinphosphorsaure mit einer neuen 
Methodik. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 383—401. 8/2. 1932. Rostock, Univ. 
Poliklin.) Op p e n h e im e r .

E. A. Muller, H. Salomon und G. Zuelzer, Die Wirkwng von Histamin auf 
Ilerz und Lungen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 441—48. 8/2. 1932. Dortmund, 
Kaiser Willi.-Inst. f. Arbeitsphysiol.) Op p e n h e im e r .

K. Felix und A. V. Putzer-Reybegg, Physiologisch-chemische Analyse der blut- 
drudesenkenden Wirkung ion Organexlrakten. Bei der fraktioniertcn Aufarbeitung 
von blutdrucksenkenden Organextrakten nach K o s s e l  u. K u t s c h e r  wurden ais akt. 
Stoffe Cholin, Acetylcholin, Histamin, Adenylsaure u. Adenosin festgestellt. Eine selir 
hoho Wirksamkeit, die nicht auf die kleinen jMengen moglicherweise yorhandenen 
Histamins zuriickgcfiihrt werden kónnen, zeigte die Argininfraktion. Dem aus dieser 
Fraktion gewonnenen Argininflavianat war die wirksame Substanz offenbar noch bei-
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gemengt. Ein anderer Weg fuhrte ebenfalls z u einer neuen hypotensiven Substanz, 
dereń Natur noch ungeklart bleibt. Die Organextrakte (mit kochendem W. u. Essig- 
saure erhalten) werden von EiweiBkórpern u. unwirksamen Begleitstoffen durch 
A.-Zusatz bis zu 90% befreit. Dureli Eindampfen des Filtrats im Vakuum bis zur 
Trockne, Neuaufnahmc in A. u. mehrfache Wiederholung dieser Operationen laBt 
sieh weitgehende Reinigung erreiehen. Die Gesaintheit der blutdrueksenkenden Sub- 
stanzen wird mit gesatt. alkoh. HgCl2-Lsg. aus dem alkoh. Extrakt gefallt u. aus dem 
Nd. nach Zerlegung mit H2S wieder regeneriert. Mit dem Silberbarytverf. lieB sieh aus 
der Argininfraktion wiederum ein wirksames Flavianat erhalten. Werden aber die 
Substanzen des HgCl2-Nd. mit Hilfe der Losliehkeit ihrer Cu-Salze aufgeteilt, so findet 
sieh die blutdrucksenkende Wrkg. nur in der in Methylalkohol 1. Cu-Fraktion (nicht 
der in W. 1. oder in W. unl. oder in Methylalkohol unl.). Der erhaltene Blutdruekcffekt 
auch am atropinisierten Tier lafit einen mafigebenden EinfluB vorhandenen Cholins 
ausschlieBen. Bei der Aufarbeitung dieser Fraktion konnte ein wirksames Pikrat 
erhalten werden, dessen Wirksamkeit bei der Oberfuhrung in Chlorid u. Umkrystalli- 
sation aus Methylalkoholather erhalten blieb, aber bei der Umkrystallisation aus 
Methylalkohol allein verloren ging. Das aus der wirksam gebliebenen Mutterlauge 
durch A. gefallte Chlorid erwies sieli ais Kreatininchlorid, so daB auch in diesem Fali 
die Wirksamkeit auf ehem. nicht fafibaren Beimengungen beruht. AuBer der sehr 
hohen Wirksamkeit kleiner Mengen sind vorliiufig folgende Eigg. erkennbar: Kein 
groBes Mol.-Gew., Bestandigkeit gegen Koehen u. hochkonzentrierte Sauren, geringe 
gegen Alkali, 11. in Methylalkohol, A. u. W., unl. in A., ais Ag-Verb. bei barytalkal. 
Rk. fallbar (begleitet bei der Fraktionierung die Guanidinderiw.), nicht fallbar mit 
ITgSO., in saurer Lsg., wohl aber mit HgCl2 aus alkoh. Lsg. Die Substanz enthiilt 
wahrscheinlich N, aber nicht in Form einer prirmiren Aminogruppe (H N02 beeintrachtigt 
die Wrkg. nicht). (Arch. exp. Pathol. Phannakol. 164. 402—16. 8/2. 1932. Mtinchen,
II. Med. Klin.) OPPENHEIMER.

Fritz Lange, Ober die blutdrucksenkende Wirkung gewisser Organexlrakle. Die 
pliarmakolog. Unters. des von F e l ix  (vgl. vorst. Ref.) erkannten aber noch nicht 
genauer differenzierten Stoffes ergab, daB er sieli durch abweichende Wrkgg. bei ver- 
schiedenen Testobjekten von der Cholin-, Histamin- u. Adenosin-M^tkg. abgrenzen laBt. 
Die Handelspraparate Padutin u. Myoston enthalten den neuaufgefundenen Stoff nicht. 
In Eutonon, Telatuten, Lamrnol, Liebigs-Fleischextrakt ist er Yermutlich, jedoch nur 
in geringer Konz. enthalten. Naehgewiesen konnte noch werden, daB die wirksame 
Substanz sieh nicht erst durch die Herst. oder durch Zerfall bildet, ihre Ggw. oder 
Menge auch unabhangig ist vom Blutgeh., aber der Stoff an die kleinen BlutgefaBe ge- 
bunden ist. Extrakte aus gefaBlosen Geweben (Linse, Glaskórper) sind vollkommen, 
aus gefiiBarmen(Knorpel) fast unwirksam. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 164. 417—40. 
8/2. 1932. Miinchen, I. med. Klin.) Op p e n h e im e r .

W. A. Broom, Notiz iiber die Gifligkeit von Amyl-m-kresol. Die Giftigkeit fur 
Ratten u. Mause wurde bei verseliiedener Einverleibung gepruft. Die mittlere todliche 
Dosis fiir die Ratte war bei oraler Anwendung 2,5—4,5 g pro kg Gewicht. (Brit. Journ. 
exp. Pathology 12. 327—‘31. Okt. 1931. Nottingham, Pharmakol. Dept., Boots Pure 
Drug Co. Ltd.) K r e b s .

Raymond-Hamet, Ober die Toxizitat des Digozins bei inlravenoser und peroraler 
Zufuhr. Das Digoxin aus Digitalis lanata (vgl. Sm it h , C. 1 9 3 1 .1. 3014) ist intravenos 
fiir den Hund bei 0,3 mg/kg, peroral bei 0,2 mg/kg todlich. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 
279—80. 5/2. 1932. Paris, Fae. de med. Lab. therap.) Op p e n h e im e r .

F. Arloing, A. Dufourt und J. Demonfaucon, Ausscheidung des Goldes bei den 
durch Chrysotherapie behandelten Lungeniuberkulosen. Die Au-Ausscheidung nach Be- 
handlung mit „Ćrisalbin" (Au-Na-Hyposulfit-Doppelsalz) geht in den ersten Stdn'. 
relativ raseh vor sieh. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 393—96. 12/2.1932. Lyon.) Opp.

Henry Robert Harrower, Practical endocrinology. Glendale, Cal.: Pioneer Press Co. 1931.
(704 S.) 12°. $ 5.— .

M. Loeper et L. Bory, Le soufre en biologie et en therapeutiąue. Paris: G. Doin et Cie. 1932.
(341 S.) 8°. 65 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
A. Goris und A. Chalmeta, Ober das rmsserige Opmmeztrakt. Bei der Darst. des 

Opiumextraktes des franzos. Arzneibuehes bleibt der gróBte Teil des tox. wirkenden
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Narcotins ungel. in der Drogę zuruck. Durch Wiederaufnelimen mit der 10-fachen 
Menge k. W. werden neben harzartigen Anteilen weitere Mengen Narcotin abgeschieden. 
Verss. zeigen, daB der Narcotingeh. des Extraktes dadureh nur unbcdeutend verringert 
wird. Die Mengenverhaltnisse des Narcotins in der Drogę u. im Extrakt hangen ab 
von der Aciditat des Opiums u. dem pn-Wert der wss. Maoeration. Beim Eindampfen 
jsteigt infolge Zers. der zweibas. Mekonsaure in dic einbas. Komensaure unter Abspaltung 
von C02 der pH-Wert. Damit sinkt dic Losliclikeit von Narcotin, das beim Wieder- 
aufnelimen mit k. W. in geringer Mcnge zur Abtrennung gelangt. (Buli. Sciences 
pharmaeol. 38. 465—73. 1931. Paris.) P. II. S c h u l t z .

Ernst Oehl, Perłacar, das souverane Mitłel bei HautRrkrankunge.il. Perlacar (Herst. 
PERLEBERGER IMPFSTOFFWERK G. m. b. H., Berlin-Hohenschonhausen) ist ein 
imverd., entkeimter Auszug fotaler Organe. Das Priiparat bewahrte sich bei Bchandlung 
von Dcrmatoson der Haustiere. (Dtscli. tierarztl. Wchsclir. 40. 120—21. 1932. 
Biidingen, Oberhessen.) F r a n k .

Ernst Blumenfeldt, Uber kombinierte Hcfe-Brombehandlung. Brosedan (Herst. 
Te m m l e r -W e r k e , Berlin-Johannistal), enthalt 20°/o NaBr, in einem besonders lier- 
gestellten Hefeextrakt gel. Das Priiparat hat vollen Bromeffekt ohne unangenehme 
Nebenwrkg. (Med. Welt 6;, 232—33. 13/2. 1932.) F r a n k .

Albert Dingrnann, t/ber einen neuen Wundpuder. Trcpliolon- Puder (Horst. 
CHEMISCHE F a b r ik  P r OiMONTA) enthalt Trephone in konz. Form u. bewahrte sich 
bei Wundbohandlung in der Kinderpraxis. (Dtsch. med. Wchsclir. 58. 338—39. 26/2.
1932. Berlin, Stiidt. Obdach.) F r a n k .

F. Konrich und E. Cohn, Zur Imtruinenlenslerilisierung. (Vgl. C. 1931. II. 
273. 1317.) Sterilisation unter Abtótung aller Keime, auch der resistenten nativen 
Erdsporen, erfolgt in Hochdrucksterilisatoren bei 120°; der iiblicho Sodazusatz hat 
nur rostverhiitende, keine sterilisator. Bedeutung. (Arbb. Reichsgesundh.-Amt 64. 
383—90. Dez. 1931. Berlin, Reiclisgcsundheitsamt.) Ma n z .

Andre Leseurre, Wasserdampf und Sterilisation. Zur Widerlegung gegenteiliger 
Ansichten bespricht Vf. noclimals die in einer friiheren Arbeit gebrachten Ergebnisse 
(C. 1928.1. 547). (Buli. Sciences pharmaeol. 38. 485—87. 1931. Paris.) P. H. S c h u l t z .

Asociacion de Produetores de Yodo de Chile, Valparaiso, Chile, Wuwlbehand- 
lungsmiltel. Man behandelt Seide mit einer alkoh. J-Lsg. (ctwa 40—50 g J auf 750 ccm 
absol. A. u. 250 ccm W.). Man kann der Lsg. auch noch K J  zufiigen. (E. P. 364 273 
vom 25/11. 1930, ausg. 28/1. 1932.) Sc h u t z .

Pharmaceutische Werke „Norgine“ Akt.-Ges. und Emil Starkenstein, Prag, 
Haltbare Prdparate aus anorganisclien Ferroverbindungen, 1. dad. gek., daB das Ferrosalz 
unter LuftabschluB in ein festes, oxydasen- u. sauerstoffreies geschmolzenea Fetl 
cingetragcn u. die Mischung erstarren gelassen wird. — 2. gek. durch die Verwendung 
von Kakaobutter mit einem ihren F. u. ihre Konsistenz erhohenden Zusatz, wio Japan- 
zcacłis, Slearinsdure u. dgl. (D. R. P. 543 148 KI. 30h vom 27/3. 1928, ausg. 1/2.
1932.) S c h u t z .

Eimer & Amend, iibert. von: Otto P. Amend, New York, Herstellung von
therapeutischer Jodlósung. Man lóst Alkali u. ein nicht N-haltiges Schulzkolloid, z. B. 
Irisclies Moos, in W. auf u. setzt so yiel J  hinzu, daB eine neutrale Lsg. entsteht. 
(A. P. 1 841 694 yom 16/5. 1930, ausg. 19/1. 1932.) S c h u t z .

Schering-Kahlbaum A.-G-., Berlin (Erfinder: Adolf Feldt, Berlin, Walter 
Schoeller, Berlin-Charlottenburg, und Erich Borgwardt, Berlin), Verfahren zur Dar- 
stellung von organisclien Goldmercaptosulfosauren und dereń Salzen, dad. gek., daB man 
Au-Salze auf solche Mercaptanc der aliphat., aromat, oder heterocycl. Reihe einwirken 
laBt, die im Słoi. Sulfosaurereste enthalten. Hierzu vgl. A. P. 1633626; C. 1927. II. 
1081. Nachzutragen ist folgendes: Aus y-thioglycerin-a-sulfonsaurem Na (darstellbar 
durch Einw. von NaHS auf y-chlorglycerin-u-sulfonsaures Na) erhalt man beim Be- 
handeln mit AuCl3 in wss. Lsg. u. Fallen mit A. das Na-Salz der y-Thioauroglycerin- 
a-sulfonsdure ais kaum gefarbtes, in W. 11. Pulver mit 49% Au-Geh. — Therapeut. 
Verwendung. (D. R. P. 543 528 KI. 12q vom 16/12. 1924, ausg. 6/2. 1932.) N o u v e l .

Carl Mannich, Berlin-Steglitz, Darslellung von Alkamineslern aromatischer Sauren. 
Aminoalkohole der Zus. (R) (R,)-C-(CH;:OH)-CH;.N(Il) (R), worin R =  Alkyl, Rx =  
Alkyl oder H, werden mit Benzoesaure oder dereń Nitroderiw., wobei die N 0 2-Gruppen 
-nnschlieBend reduziert werden, yerestert. — Man erhalt die Ausgangsstoffe wie folgt: 
Isobutylaldehyd, (C:H-),NH' HCI, Paraformaldehyd (I) u. absol. A. werden 2 Stdn. am
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RuckfluB gekocht, worauf man nochmals I zugibt u. 4 Stdn. kocht. Der entstandene 
ix,a.-DimeJhyl-fl-di(ithylaininopropio?ialdehyd, Kp. 175— 177°, wird mit Eg. u. Na-Amal- 
gam reduziert, wobei 3-Didthylamino-2-dimethylpropylalko]iol erhalten wird, Kp.,0 80 
bis 81°. Dieser liefert in Chlf. mit C6H5C0C1 ein Benzoylderiv., dessen Hydrochlorid bei 
131—132° schm. Die entsprechende mit p-Nilrobenzoylchlorid hergestellte Verb. schm. 
bei 160°, die daraus katalyt. mit Pd u. H2 hergestellte Aminobenzoylverb. (Hydrochlorid) 
bei 195— 196°. — Aus 3-Dimethylamino-2-dimcthylpropan-l-ol erhalt man ein Benzoyb 
deriv. (Hydrochlorid) vom F. 153°, ein Nitrobenzoylderiv. (Hydrochlorid) vom F. 180°, 
ein Aminobenzoylderiv. (Hydrochlorid) vom F. 93°, die freie Base schm. bei 79—80°. 
Die Verbb. sind anasthet. wirksam. (E . P . 3 6 1 4 9 3  vom 25/9. 1930, Auszug veróff. 
17/12. 1931. D. Prior. 1/11. 1929.) A l t p e t e r .

Hans P. Kaufmann, Jena, Verfahren zur Darstellung von o,o'-Diphenylphenol- 
•phłhalein und o,o'-Dioxydiphenylphenolphthalein soioie ihren Acetylderivaten, dad. gek., 
daB man o-Phenylphenol oder o,o'-Diphenol bei Ggw. von SnCl., mit Plithalsaurc- 
anliydrid kondensiert u. gegebenenfalls dio crlialt-cnen Prodd. bei Ggw. von Pyridin 
mit Acetylchlorid behandclt. -— Z. B. werden 7,5 Teile Phthalsaureanhydrid u. 19 Teile 
o-Oxydiphenyl mit 7 Tin. SnCl4 bei 120° kondensiert. Man kocht mit HC1 aus u. reinigt 
mit Lg. Der Riickstand liefert nach dem Umkrystallisieren aus A. das o,o'-Diphenyl- 
phenolplithalein vom F. 238—240°, 11. in Aceton, etwas schwerer 1. in A. u. Eg., in 
W. nur zu 0,01% 1., das ein durch Alkalien, nicht aber durch Na2C03 yerseifbares 
Diacetylderiv. (Pulver ohne bestimmten F.) bildet. Aus o,o'-Dioxydiphenyl erhalt man 
das o,o'-DioxydiphenylphenolphthaUin ais in A., Eg. u. Aceton 1., in Bzl., A. u. Lg. unl., 
in W. zu 0,05% 1. Pulver, welches ein Telraace.tylde.riv. in Form eines weiCen Pulvers 
bildet. — Die Prodd. dienen ais AbfiihrmiUel. (D. R. P. 537106 KI. 12 q vom 14/1. 
1930, ausg. 31/10. 1931.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Eisleb, Hof- 
lieim, Taunus), Darstellung von Chinolinderiraten, dad. gek., daB man in D eriw . des

2-Methylchinolins der nebenst. Zus., in denen R entweder ein 
Halogenatom, oder einen Alkoxy-, Hydrazino-, Carbamido- oder 
Carbazidorest bedeuten kann, oder in dereń Kernsubstitutions-- 
prodd. in beliebiger Reihenfolge nach den iiblichen Methoden den 
Rest R gegen einen Aminorest austauscht u. die 2-Methylgruppe 
durch Kondensation mit aliphat., alicycl. oder hydroaromat. 

Aldehyden in eine ungesatt. Gruppe iiberfuhrt. — Z. B. erhitzt man 6-Athoxy-4-chlor-
2-methylchinolin (I) mit Onanthol u. ZnCL 4 Stdn. auf 120— 130°, dest. das Rk.-W. im 
Vakuum ab, lost die Schmelze in Phenol, leitet NHa-Gas durch u. erhitzt 2 Stdn. zum 
Sieden. Dann fallt man mit A., krystallisiert den Nd. aus yerd. A. u. fiłllfc aus einer 
alkoh. Lsg. mit A. das entstandene 2-Octe>iyl-4-amino-6-athoxychinolinhydrochlorid um, 
wl.in W. — Aus I u .Zimlaldehyd erhalt man das 2-(6-Phenylbutadienyl)-4-chlor-6-alhoxy- 
chinolinhydrochlorid, F. 129— 131°, das in Phenol mit NH3 die 4-Amhwverb. liefert,
F. der freien Base 185— 187°. — Erhitzt man 6-Atlioxy-4-amino-2-methylchinolin mit 
Bułyraldehyd (II), Eg.-Anhydrid u. ZnCL 1 Stde. auf 130° unter RuckfluB, so entsteht
2-Penlenyl-4-amino-6-athoxychinólinhydrochlorid, F. etwa 237° (Zers.). Die gleiche 
Verb. wird auch aus I u. II u. nachtraglichem Ersatz des Cl gegen NH, in Phenol mittels 
NH3 erhalten. Die freie Base schm. bei 110°. — Die Verbb. sind bakterieid wirksam. 
(D. R. P. 540 699 KI. 12p yom 7/12. 1929, ausg. 22/12. 1931.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Baktericide Mitlel, bestehend 
aus einem Gemisch yon aromat., Hydroxylgruppen besitzenden Verbb., ihren D eriw ., 
Substitutionsprodd. oder Alkalisalzen u. Aminoalkoholen. — Z. B. yerwendet man eine 
wss. Lsg. von 50 Gewichtsteilen Trichlorphenol u. 50 Gewichtsteilen Aminoisopropyl- 
alkohol, oder eine Lsg. von 232 Gewichtsteilen 2,3,4,6-Tetrachlorphenol, 40 NaOH, 
150 Alonoathanolamin u. 75 Diathanolamin in 135 Teilen H20 . (F. P. 709 788 vom 14/5. 
1930, ausg. 13/8. 1931. D. Priorr. 15/5. 1929 u. 6/3. 193*0.) S a r r e .

Wmthrop Chemical Co., Inc., iibert. von: William Hiemenz, New York, 
V. St. A ., Desinfeklionsmiltel, bestehend aus 6 Teilen Oxymercuriclilorphenolsulfat,
2 Teilen Ozymercurinitrophenolsulfat, 1,5 Teilen Na2C03 u. 90,5 Teilen Bentonit. (Can. P. 
287 079 yom 21/11. 1927, ausg. 5/2.1929.) A l t p e t e r .

McKesson & Robbins Inc., Bridgeport, iibert. von: Emil C. Fanto, Fairfield, 
V. St. A., Herstellung von n-Heptylphenol. Phenol wird mit n-Heptylalkohol (dargestellt 
aus Ricinusól) kondensiert. — Z. B. wird Iłicinusdl im Vakuum bis 300° dest. Von dem 
Destillat wird in einer Fraktionierkolonne der bei 147—165° sd. Anteil aufgefangen,
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mit Fe u. verd. Essigsiluro reduziert, mit 10%ig. NaOH u. dann mit W. gewaschen, 
mit Na2S 04 getroeknet u. im Vakuum (9 mm) bei 67—71° dest. Der so hergestellte 
n-Heptylalkoliol wird mit der gleichen Menge Plienol u. der 2—3-fachen Menge ZnCla
4 Stdn. im Ruhrautoklaven unter RiickfluB gekoeht. Man wascht mit HC1, dann mit 
W. u. dest. im Vakuum (8 mm) bei 124— 137°. Das erhaltene n-Heptylphenol ist eine 
farblose óligc FI. von aromat. Geruch, welche ais Dcsinfektionsmitlel dient. (A. P. 
18 2 4 4 2 6  vom 24/4. 1929, ausg. 22/9. 1931.) N o u v e i ,.

Iruss.] Antiseptika und ihr Eindringen in ZellstoiJ. Moskau: Gostransisdat J931. (98 S.)
Rbl. 1.60.

G. Analyse. Laboratorium.
Walter Schreiber, Nomogramme fiir die Praxis der chemischen Fabrik. 22. Nonio- 

gramm zur Berechmmg des Heizwerłes von Kohlen aus der Elemeniaranalyse. Das Nomo- 
gramm enthalt links die Elementaranalysenprozentskala fiir einen Bereich von 1 bis 10 u. 
10 bis 100% 11 • rechts dio Heizwertskala von 10 bis 1000 u. 100 bis 10000 kcal ais 
Doppelleitern. Die Zapfenlinie tragt links dio Markierungen fiir Steinkohle u. rechts 
die fur Braunkohle, bzw. Torf: S, O, H20  ■ 10-1, C u . H  bzw. H—(0/8). (Chem. Fabrik 4. 
495. 30/12. 1931. Hirschfelde, Sa.) R. K. Mu l l e r .

Walter Schreiber, Nomogramme fiir die Praxis der cliemisclien Fabrik. 23. Be- 
rechnung des Gasgewichtes in kg/cbm aus der Gasanalyse. (22. vgl. vorst. Ref.) Das 
Nomogramm enthalt links die Doppelskala der Gasanalysen-% fiir einen Bereich 
von 1 bis 10 u. 10 bis 50%, rechts die Gaagewichtsdoppelskala von 0,01 bis 1,0 u.
0.1 bis 10,0 kg. Die mittlere Zapfenlinie tragt dio Markierungen der hauptsachlich in
Betracht kommenden Einzelgase: H2(-10_1), C2H2, CO-N2-C2H4, C2H0, 0 2, H2S, 
C3H6, C02, C„He u. CH4 (• 10-1). (Chem. Fabrik 5. 3—4. 6/1.1932. Hirschfelde, 
Sa.) R . K . M u l l e r .

Walter Schreiber, Nomogramme fiir die Praxis der chemischen Fabrik. 24. Be- 
rechnung des Gasheizicertes aus der Gasanalyse. (23. vgl. yorst. Ref.) Das Nomogramm 
enthalt links die Gasanalysenprozent-Doppelskala fur 1—10 u. 10—50% , rechts die 
Heizwert-Doppelskala von 10 bis 1000 u. 100 bis 10000 kcal; dio mittlere Zapfenlinie 
tragt links die Markierungen der unteren, rechts die der oberen Heizwerte der wicli- 
tigst-en Einzelgase. (Chem. Fabrik 5 . 12. 13/1. 1932. Hirschfelde, Sa.) R. K . Mu l l e r .

Frańz Feher, Uber einen neuen einfachen automatischen Kryostaten. (Vgl. C. 1927.
1. 1865; 1929. I. 774.) Eine neuc Druckregelung, die nur wenige ccm Hg erfordert,
wird beschriebcn. Eine fiir Hg undurchlassige Jenaer Glasfritte von 3 cm Durchmesser 
wird zum Absaugen des Gases benutzt. Naheres s. Abb. u. Beschreibung des Funktio- 
nierens im Original. Die FI. sd. bei konstantom Druck u. konstanter Temp. Wenn 
man das SiedegefaC mit einer passenden Heizspirale umwickelt, kann man mit Aceton 
ais Siedefl. auch genau in dem bisher sclilecht regulierbaren Temp.-Gebiet von + 1 0  
bis +35° arbeiten. (Ztschr. Elektrochem. 38. 53—54. Febr. 1932. Stuttgart, Techn. 
Hochsch., Lab. f. anorg. Ch.) W. A. R o t h .

W. K. Lewis, Destillation. Vf. erlautert die prinzipiellen Bedingungen der 
Trennung von Fl.-Gemisclien (z. B. Bzl.-Toluol) durch Dest. u. die Bedeutung u. Technik 
der Dest. u. besonders der Hochvakuumdest. im Laboratorium. (Ind. engin. Chem. 24. 
89—91. Jan. 1932. Cambridge, Mass. Inst. of Technol.) R. K. Mu l l e r .

H. Lentze, Zur Enlwasserung bzw. Wasserfreihallung des absolulen Alkohols und 
zur ZelloidineinbeUung. Da beim Entwiissern u. W.-Freihalten von A. stórt, daB beim 
Benutzen des A. das Trockenmittel aufgcwirbelt wird, u. andererseits beim Abfiltrieren 
des Trockenmittels der A. wieder Gelegenhcit hat, feucht zu werden, schliigt Vf. vor, 
die A.-Flasche mit einer „Entwiisserungsplombe“ zu beschicken. Die zur Entwasserung 
dienende Substanz (CuS04, CaO) wird in FlieBpapier eingcschlagen, dann mit Muli 
umwickelt u. mit Zwirn eingebunden. Bei der Benutzung von CuS04 gibt der durch 
den Muli sichtbare Farbumschlag in Griin an, wann die Plombę zu ersetzen ist. (Ztschr. 
wiss. Mikroskopie 48. 365—67. Nov. 1931. Halle-Wittenberg, Patholog. Inst. d. 
Univ.) D u s i n g .

Hanna Mader und Hans Schwerdtfeger, Uber eine Ajyparatur zur GroPen- 
beslimmung ion Kolloidparlikeln. Vff. untersuchen dic Sedimentationsgeschwindigkeit 
von irreversiblen Kolloiden unter dem EinfluB des elektr. Stromes in einem GefaB, 
das oben u. unten durch zwei Elektroden mit bekanntom Flacheninhalt abgeschlossen
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ist. Es wird yersucht, die Sedimentationsgeschwindigkeit unter Beriicksichtigung der 
Schwerkraft theoret. abzuschatzen. (Cliem. Apparatur 19-13—16. 25/1.1932.) R. K. M.

Andre Chevallier und pierre Dubouloz, Uber die Anwendung der Fluorescenz zu 
photometrischen Messungen im Ultraviolett. Im AnschluB an J. TriOVERT u. J. F. 
T h o v e r t  (C. 1931. I. 1245) untersuchen Vff. die Moglichkeit, mit Hilfe einer Glas- 
photozelle, die mit einer diinnen Sohicbt einer fluorescierenden Substanz bedeekt ist, 
ultraviolette Strahlen zu pbotometrieren. Ais Lichtąuelle von konstanter Intensitat 
dient eine CHALONGE-LAMBREY-Rohre. Der Farbenempfindlichkeit der yerwendeten 
K-Zelle entspreehend, werden blauyiolettfluorescicrende Stoffe (Maschinenfett, Noyo- 
cain, Na-Salieylat) angewendet. Die besten Ergebnisse wurden mit einem, aus einer 
Miseliung von Dextrin u. Na-Salieylat gebildeten, gleichmaBig krystallisierten Film 
erhalten; im Gebiet von 3900—1900 A war die Intensitat des Pliotostromes nahezu 
konstant. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 174—76. 11/1. 1932.) K u t z e l n ig g .

W. Kordatzki, Automałische colorimetrische Messung. Es wird ein mit einfachsten 
Mitteln automat, arbeitendes Colorimeter fiir pn- u. andere Messungen beschrieben, 
das eine billige u. miihelose Dauerkontrolle yon Lsgg. crmoglicht. Der App. ist nur fiir 
klare oder nicht zu stark getriibte Lsgg. yerwendbar. Das wesentlichste Merkmal des 
glasernen App. ist, daB die zu messende Lsg. bei standigem Zustrom in das Beob- 
achtungsgefaB sich automat, mit der notwendigen Mengo Indicator yersetzt u. in ge- 
wiinschten Zeitinteryallen proportionsweise zur Beobaehtung gebracht wird. Hahne 
zur Dosierung von MeB- u. Indicatorlsg., die sich bei der starken Drosselung leiclit 
yerstopfen wurden, sind yermieden. Bezugsąuelle fur dieses „Lyoskop“ : L a u t e n - 
s c h l a g e r , Munchen. (Chem. Fabrik 4. 485— 86. 23/12. 1931. Munchen.) D u s i n g .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n isc h e  V e rb in d u n g e n .
R.Ripan, Beitrag zur analylischen Trennung der Melalle der III . Gruppe. Zur 

Trennung von Co, Ni, Zn, Al, Cr, Mn u. Fe werden aus dem in alkal. Lsg. mit (NH4)jS 
erhaltenen Nd. zunachst Co- u. Ni-Sulfid ais in 10%ig. HC1 unl. Nd. isoliert. Zum Nach- 
weis von Co wird ais Abanderung der Methode yon VoGEL yorgeschlagen, zu einem Teil 
der Lsg. von Co u. Ni einige Tropfen ICSCN-Lsg., u. dann, ohne zu schiitteln, A. oder 
besser Aceton zuzufugen, wobei sich die Lsg. blau farbt. Das Filtrat yom Co-Ni-Nd. 
-wird eingeengt, mit Na2C03 neutralisiert u. mit wenig Cl-W. u. NH3 im tlberschuB 
gekocht, filtriert u. das entstehende 1. [Zn(NH3)4]Cl2 im Filtrat erhalten. Aus dem 
bleibenden Nd. wird dann durch Kochen mit starkem Alkaii das Al herausgel. Aus dem 
danach bleibenden Nd. geht beim Kochen mit KOH u. Cl-W. das Cr ais K2Cr04 in Lsg. 
Der Rest (Fe u. Mn) wird in HC1 gel. u. das Fe mit Na-Acetat gefallt. Zur Idontifikation 
des Al wird die Fiillung mittels (NH4)2C03 besonders beyorzugt. (Bulet. Soe. ętiin^e Cluj
6. 280—85. Nov. 1931. Klauscnburg, Univ., Lab. Chim. anorg. et analyt.) E l s t n e r .

Jan Lukas, Beitrag zur Titration von Su!fil mit Jod. Infolge Oxydation des Sulfits 
in der wss. Lsg. erhalt man durch Titration zu niedrige Werte. Deswegen wftgt man 
am besten festes Sulfit in uberschussiges Jod u. titriert das unverbrauehte J durch 
Thiosulfat. — Die Oxydation des Sulfits kann durch Zugabe von 5—10% A., von
2—4% Erytlirit, Glykol oder Rhamnit fast ganz yerhindert werden. Am besten wirkt 
Erythrit. jcdoch halt sich die Lsg. auch nicht langer ais 6 Stunden. Die an der Luft 
haltbarste Form des Sulfits ist das Pyrosulfit Naj,S20 5 oder Na2S20 5- 1/!H 20 . (Chemicke 
Listy 26. 26—34. 10/1. 1932. Prag, Tschech. Teehn. Hochsch.) Ma u t n e r .

V. Hovorka, Jodomelrische Bestimmung von Hypopliosphorsaure und phosphoriger 
Saure. H3P 0 2 u. H3P 03 werden bei erhohter Temp. durch angesauertes K J 0 3 in Ggw. 
von Queck8ilberperchlorat in C02-Atmosphare oxydiert. Dabei wird das Hg" zu Hg'
u. das J 0 3' zu J' reduziert; das J' gibt mit iiberschussigem Hg" HgJ2. Nach beendeter 
Oxydation gibt man einen OberschuB an KJ zu, das Hg' oxydiert sich durch das aus- 
geschiedene J  u. das unyerbrauchte J  wird mit Thiosulfat zuriicktitriert. Durch tłber- 
schuB an Hg" yerhindert man eine Rk. zwischen H J03 u. HJ (d. h. einen Verlust 
an J resp. HJOa) u. der Yerbrauch an J 0 3' geht aus folgenden Gleichungen hervor:
3 H3P 0 2 +  2 H J 0 3 =  3 H3PO,, +  2 HJ; 3 H3P 0 3 +  H J03 =  3 H3P 0 4 +  HJ. —. 
Weiter werden die Bedingungen zur Best. yon H3P 0 3 durch Oxydation mit nascieren- 
dem Br nach der Methode yon YbetiĆka angegeben. (Vgl. auch C. 1931. I. 914.) 
(Chemicke Listy 26. 19—26. 10/1. 1932.) Mautner .

A. W. Filossofow, Bemerkung zur Bestimmung von Erdalkalicarboimte.il durch 
Mapanalyse. Es wird festgestellt, daB zur yolumenometr. Best. yon Erdalkalicarbonaten, 
inabesondere des CaC03, wie sie bei der Zementherst. angewandt wird, ein Kochen



1932. I. G. A n a l y ś e . L abo ba to r iu m . 1807

der Lsg. yon 3 Min. ais vollkommen ausreiehend gelten kann. (Chem. Journ. Ser. B. 
Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurna prikladnoi 
CMmiiJ 4. 532—34. 1931. Jaschkino, Tomsker Eisenbahnlinie, Lab. d. Zement- 
werkes.) K l e v e r .

J. C. Ghosh, Eine Methode. zur Bestimmung von Titan ais Phosphat. Nach einer 
Obersicht iiber die bisher bekannten Methoden zur Best. von Ti entwickelt Vf. die von 
ihm ausgearbeitete Pliospliatmethode, die eine Trennung von Fe u. allen anderen 
Metallen, auBer Zr, gestattet, u. zur Best. kleiner Mengen Ti in Ggw. von Fe geeignet 
ist. — 0,5—1 g der feingepulverten Substanz werden im Pt-Tiegel 1j2 Stde. mit Na2C03 
geschmolzen, die Sehmelze mitr 200 cem sd. H20  ausgelaugt, filtriert, mit h. H20  ge- 
waschen, der Ruekstand (Na2T i03) in 30 cem H2S 04 (1:5) gel., nach Abkiihlen mit 
200 ccm H20  vcrd., mit NH4OH neutralisiert, mit 20 ccm 20°/„ig. (NH4)3P 0 4-Lsg. 
ycrsetzt u. mit li. H20  auf 400 ccm verd. Ein etwa jctzt schon entstehender Nd. wird 
mit verd. H2S 04 gerade in Lsg. gebracht, u. 5 ccm im TlbcrschuB zugesetzt. Die Konz. 
an freier H2S04 darf nicht 2% ubersteigen. Nun werden 10 g Na2S20 3 u. 15 ccm Eisessig 
zugegeben (Red. von Fe " zu Fe"!) u. 1/2 Stde. gekooht, wobei alles Ti ausfallt, wahrend 
Fe in Lsg. bleibt. Der Nd. wird filtriert, gewaschen, yerascht u. ais Ti2P20 3 gewogen. — 
Ti bildet mit H3P 0 4 oder einem 1. Phosphat die Verb. T i02-H P03, H20  oder 2 TiO, • 
P20 5, 3 H20 . In Ggw. von H2S 04 entsteht die Verb. 2T i02-2 H P 03, die beim Gluhen 
in Ti2P2O0 ubergeht. (Journ. Indian chem. Soc. 8. 695—98. Sept./Okt. 1931. Jamshed- 
pur, Chem. Lab. d. T a ta  I r o n  & S t e e l  Co., L t d .) B e n j a m in  R o s e n .

A. Jllek und V. Vicovsky, Verwendung von Ozychinolin, Strychnin, Brucin und 
Chinolin zur Trennung von Vanadium und Arsen. V 04"" kann von AsO/"' in saurem 
Medium mit o-Oxychinolin, Brucin, Strychnin u. Chinolin getrennt werden, da V 04"" 
mit diesen Basen unl. Ndd. gibt, die beim Gluhen V20 5 bilden. Im Filtrat kann das As 
ais As2S6 nach Ansauern mit HCI bestimmt werden; die Werte fiir As sind etwas hóher 
ais die theoret. Zahlen. (Chemickć Listy 26. 16—18. 10/1. 1932. Briinn, cech. Teehn. 
Hochsch.) Ma u t n e r .

B e sta n d te ile  v o n  P fla n ze n  u n d  T ieren .
A. Wetzel, Paraffineinbettung iiber Terpineol oder Metliylbenzoat unter Yermeidung 

von absolutem Alkohol und Benzol (Xylol, Chloroform) fiir schwer schneidbare Objekte. 
Vf. macht auf die Vorteile aufmerksam, die die Verwendung von Methylbenzoat oder 
Terpineol ais Intermedium an Stelle des gewóhnlich angewendeten Bzl. (Xylol, Chlf.) 
mit sich bringt. Die Praparate zeigen bessere Schneidbarkeit, besonders bei den schwer 
zu behandelnden Praparatcn yon Chitin, Eidotter u. Horn. Genaue Einbettungs- 
vorschrift im Original! (Ztschr. wiss. Mikroskopie 48. 360—63. Nov. 1931. Leip- 
zig.) D u s i n g .

Herbert Schindler, Kritische Beitrage zur Kenntnis der sogenannten Holzreaktionen. 
DieUnters. beschaftigt sich mit drei am hilufigsten angewandten Holzrlck. in ihrer Wrkg. 
auf Holz, insbesondere auf das der Gymnospermen. Phloroglucin-Salzsaurerk.-. Die 
Konz. der HCI ist fiir den raschen Eintritt der Fiirbung mafigebend, u. stets muB auf 
einen tlberschuB an HCI geachtet werden. Fiir die Praxis ist die Verwendung einer
0,5%ig- Phloroglucinlsg. in 25%ig. HCI auBerordentlich. zwcckmaBig, wenn es gilt, 
die Rk. mogliclist rascli u. kriiftig zu erzeugen. Anilinsulfatrk.: Die Anilinsulfatlsg. 
braueht nicht starker ais l% ig zu sein. Ein Zusatz von H2S 04 ist unnótig, ja oft un- 
erwiinscht, da die H2S04 die Membranen zum Quellen bringt u. jungę Zellwande auf- 
lóst. Bei der Manganatrk. wird am vorteiIhaftestcn eine l%ig. KMn04-Lsg. verwendet. 
Im allgemeinen wird eine 5 Min. lange Einw. von k. Lsg. geniigen. Die HC1 (am besten 
15%ig) ist durch keine andere Mineralsaure zu crsetzen, dagegen kann anstatt NH3 
KOH- oder NaOH-Lauge verwendet werden. Mit NH3 (10°/oig) wird die Fiirbung 
intensiy carminrot (bei Angiospcrmen u. Gnetaceen), mit KÓH- oder NaOH-Lauge 
aber gelbliehrot. Je langer KMn04 einwirkt, um so langer muB das Objekt in der HCI 
zur Aufhellung verbleiben. Am besten arbeitet man so: 5 Min. in l%ig- KMn04-IiSg., 
zur Aufhellung in 15%ig. HCI, auswasehcn, 10%ig. NH3. Die Kombination der 
Manganat- mit der Phloroglucin-HCl-Rk. IieB deutlich erkennen, daB ein auffiilliger 
Zusammenhang zwischen dem Pentosangeh. der Pflanzen u. der Manganatrk. besteht: 
je groBer der Pentosangeh., um so kriiftiger die Manganatrk., u. um so sehwacher die 
Phloroglucin-HCl-Rk. Die scheinbaren Widerspriiche dieser beiden Holzrkk. konnen 
auf diesc Weise crkliirt werden. Weiter enthalt die Arbeit viele Einzelangaben iiber 
die bei einzelnen Pflanzen auftretenden Besonderheiten. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 48. 
289—319. N ot. 1931. Dresden, Botan. Inst. d. Techn. Hochsch.) D u s i n g .
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Bruno Rofimann, Laboratoriumsarbeiten fur Apotheker. Beschreibung von Verff. 
fiir die Unters. von Milch, Fleiscli- u. Wurstwaren u. Butter im Apothekenlaboratorium. 
(Pharmaz. Presse 1931. Wiss.-prakt. Heft. 127—29. Sepfc.) P. H. S c h u l t z .

Al. Ionesco-Matiu und A. Popesco, Oehaltsbestimmung einiger Arzneimitłel nach 
der mercurimelrischen Methode. (Vgl. C. 1930. II. 2166.) Spartein, Stornin, Novocain u. 
Plasmocliin konnen auf mereurimetr. Wege bestimmt werden, indem man die Alkaloide 
mit Me y e r s  Beagens fallt, den Nd. unter Zentrifugieren mit l% ig. H 2SO,, wasebt, 
dann in H N 0 3—H2S 0 4 lost u. nach Zusatz von Nitroprussidnatrium mit 0,1-n. NaCl 
titriert. 1 cem 0,1-n. NaCl =  14,23 mg Spartein (tlieoret. Faktor), 20 mg Novoeain- 
chlorhydrat, 15,5 mg Stovainehlorhydrat, 9,26 mg Pląsmoehin (empir. Faktoren). 
(Chim. et ind. 25. Sondernr. 3 bis. 627—30. 1931. Jassy, Lab. f. pharm. Chem. d. 
Univ.) H e r t e r .

O. Fernandez, L. Socias und C. Torres, Das 2,4-Dinitrophenylhydrazin bei der 
quantitativen Bestimmung von Garbonylverbiiidungen. Canipher, Menthon, Pulegon, 
Gitral u. Furfurol geben unter von den Vff. ausgearbeiteten Bedingungen krystallisierte 
Ndd. in einer Ausbeute yon 97—100% d. Th. — Vff. benutzen das Verf. zur Bewertung 
von Gampherol, sowie von 0 len von Mentha piperita u. Menłha Pulegium. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 37—49. Jan. 1932. Madrid u. Barcelona, Pharmazeut. 
Fakultaten.) W i l l s t a e d t .

Ilse Baumann, Warum eignet sieh die fiir Kai. sulfoguajacol. angegebene Gehalls- 
bestimmung des D. A .-B .6  nicht fiir zuckerhaltige Losungen desselben ? (Vgl. Mo h r - 
BUTTER u. P a u l , C. 1931. II. 3236.) Hinweis auf die storenden Momente bei der 
Anwendung der im D. A.-B. fiir Kai. sulfoguajacol. vorgeschriebcnen Methode zur 
Gehaltsbest. in sirupósen Zubcreitungen, wie Guakalin. (Apoth.-Ztg. 46. 885. 15/7.
1931. Pforzheim.) S c h o n f e l ij .

Max M. Bock, Hamburg, Temperaturanzeiger bestehend aus 2 Metallstaben mit 
yerschiedenen Ausdehnungskoeffizienten, die an einem Ende fest miteinander ver- 
bunden sind, dad. gek., daB die Stabe an dem anderen Ende 2 gegenuberliegende Eiii- 
kerbimgen haben, in welehe ein den Zeiger tragendes, mit Schneiden versehenes PaB- 
stiiek fest eingesetzt ist. — Man erhalt ohne Einschaltung mehrerer t)bersetzungen 
zwischen dem temperaturempfindlichen Organ u. dem Zeiger einen groBen Zeiger- 
ausschlag. (D. R. P. 541648 KI. 42 i vom 29/4. 1927, ausg. 12/1. 1932.) Ge is z l e r .

Słemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Śiemensstadt (Erfinder: Alfred 
von Engel und Max Steenbeck, Berlin-Śiemensstadt), Yerfahren und Einrichtung 
zum Messen von Gasletnperaluren, besonders der Temp. von Flamm- oder Lichtbogen- 
gasen, dad. gek., daB die Gasdichtc durch Best. des Schwiirzungsgrades von das h. 
Gas durchsetzenden Bóntgenstrahlen ermittelt u. liieraus dic Temp. des Gases errechnet 
wird. — Es werden vorzugsweise weiche Bóntgenstrahlen yerwendet. Das Verf. bietet 
den Vorzug groBer MeBgenauigkeit, weil die bei den bekannten Verff. unvermeidlichen 
MeBfehler nicht auftreten. (D. R. P. 541 868 KI. 42i vom 4/2. 1931, ausg. 18/1.
1932.) Ge is z l e r . 

Solomon Farley Acree, Washington, Wasserstoffnormahlement. Zu dem Beferat
des F. P. 694936 (C. 1931. II. 1611) ist nachzutragen: Damit der pn-Wert der Standard- 
Isg. durch den CÓo-Geh. der Luft u. durch Bakterien nicht yerandert wird, setzt man 
derselben ein Carbonat oder ein Bicarbonat u. ein Desinfektionsmittel zu, wio z. B. 
Thymol oder Formaldehyd. (E. P. 360 402 yom 24/4. 1930, ausg. 3/12. 1931. A. Prior. 
2/5. 1929.) Ge is z l e r .

Friedrich Heilmann, Exaininatorium der analytischen Chemie. Munchen: Jluller & Steinicke 
1932. (100 S.) 8°. M. 3.80.

Gustay Meyer, Im Vorexamen. Ausgew. Fragen mit Antworten aus d. Gebiete d. anorgan. 
u. organ. Chemie, Physik, Botanik, Stóchiometrio u. Gesctzeskunde f. Examcnskatidi- 
daten u. Vorgeschrittenere, sowie zur Selbstpriifg. u. Obung entworfen. 4. umgearb., 
d. Arzneibuch VI angelehnte Aufl. Łimburg: Steffen 1932. (309 S.) kl. 8°. Lw. M. 6.50.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

M. Doleh, Neue Wege der Fillrierlechnik im chemischen Betriebe. Die Betriebsiueise 
zwecks Filterhautbildung auf Filtern. (Vgl. C. 1932. I. 1403.) Fiir ein Optimum der
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Filterleistung ist es wesentlich, grobe u. feinste Teilchcn móglichst liomogen gcmischt 
dem Filter zuzufiihren. Ablagerung feinster Festteilchen in den Porenecken kann 
gleichmaBigere Gestaltung der Porenkanale bewirken. Vf. besprieht den EinfluB der 
Schichtdieke u. die Wrkg. der Anwendung von Druck (Verdichtimg der Filterrtick- 
stande). Auffrischung u. Reinigung starrer Filtermassen wird zwcckmaBig unter dem 
gleiehen Druck erfolgen wie die Filtration. (Cliem. Apparatur 19. 16—17. 25/1. 
1932.) R. K . Mu l l e r .

T. Moran, Rasches Oefrieren. Kritisclie Kulihingsgeschwindigkeit. Bei 5%ig. 
Gelatinegel ist die raseh geforene Sehieht bei einseitiger starker Abkuhlung scharf 
begrenzt. Weniger scharf sind die Grenzen zu erkennen beim Gefrieren eines mageren 
Rindermuskels, sie lassen sich an der Farbę des Muskels, die von gelb an der Kiihlseite 
iiber rosa in tiefes Rot ubergeht, u. an der mkr. sichtbaren GróBenzunalime der ein- 
gelagerten Eiskrystalle feststellen. Die Zeit fiir die Abkuhlung von + 5  auf —5° u. fiir 
den entsprechenden TauprozeB betragt am Endo der gelben Zone bei Anwendung 
eines Kiihlmittels yon — 20° 48 Min., bei Anwendung von C02-A.-Gemisch (—70°) 
32 Min. Fur yerschiedene Kiihlbedingungen werden die entsprechenden Grenzschicht- 
langenfestgestcllt. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 16—20.15/1.1932.) R. K. Mii.

T. Moran und H. P. Hale, Rasches Oefrieren. Aufbewahrungslemperalur. (Vgl. 
yorst. Ref.) Vff. untcrsuchen die Anderung in der W.-Abgabe von gefrorenem Rinder- 
muskel mit yerschiedener Aufbewahrungstemp. (—-1 bis —20°). Je hóher diese Temp. 
liegt, desto gróBer ist die W.-Abgabe. Kurz unter 0° scheintein Maximum der W.-Abgabe 
vorzuliegen. Der N-Geli. des abgegebenen W. nimmt mit tieferer Temp. zu, die GróBe 
der Eiskrystalle ab. Die Wrkg. der auf ± 1 °  konstant gehaltenen Aufbewahrungstemp. 
maeht sich naeli 2-tagiger Lagerungsdauer bemerkbar. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 
Transact. 20—23. 15/1. 1932. Cambridge, Tieftemp.-Unters.-Station.) R. K. Mu l l e r .

Clarence W. Vogt, Verschmelzung von Fabrikationsslufen. Beschreibung eines 
App. (Abbildung, Quersclmittszeichnung im Original) zur Schnell-Kalte- u. Hitze- 
behandlung (MERGER-ProzcB), bei dem das Materiał unter Ausschaltung der sonst 
iiblichen mehrstufigen Behandlung in eehr diinner Schicht kurzer Kiihl- oder Heiz- 
wrkg. ausgesetzt wird. Anwendung zur Gefrierung von Eiserem u. Krystallisierung 
von Speisefetten. Vorteile: Stark yerkiirzte Einw.-Zeit der Hitze oder Kalte, Yer- 
meidung des Schlagens u. Ruhrens, Raumersparnis. (Ind. engin. Chem. 23. 1355—57. 
Dez. 1931. Louisville, Ky.) Gr o s z f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Fink 
und Richard Stahn, Premnitz), Herstellung von alkalibestandigen Ultrafillern durch 
Lósen von Celluloseverbb. in Lósungsmm. u. Verdunstenlassen des Lósungsm., 1. dad. 
gek., daB ais Ausgangsmaterial Celluloseather verwendet werden. 2. dad. gek., daB 
die GieBlsgg. des Celluloseathers mit einem Stoff yersetzt werden, der wasserlóslich 
u. nicht fliichtig ist u. mit dem Celluloseather nach Verdunsten des fliichtigen Lósungs- 
mittels einen glasklaren Film bildet. — 3. dad. gek., daB Celluloseather verwendet 
werden, die auBer Alkyl noch phenylierte Alkylthiocarbaminsauregruppen enthalten. 
(D. R. P. 542 063 KI. 12 d vom 19/8. 1930, ausg. 21/1. 1932.) D r e w s .

Christian Wilhelm Paul Heylandt, Lankwitz, Aufbewahren von niedrig siedenden 
flussigen Gasen, wie z. B. Wasserstoff, Luft, Sauersloff, Stickstoff o. dgl. Die yerfliissigten 
Gase werden in einen Bchalter geleitet, welcher gegen hohen Druck bestandig ist. Der 
Behalter ist innen u. auBen mit einer Warmeisolationsschicht yersehen. Unter dem 
EinfluB einer Heizcjuclle yerdampft die Fl. allmahlich. Das dabei sich bildende ver- 
dichtete w^asserfreie Gas wird bei einem verschiedenen Druck in einen zweiten druck- 
bestandigen Behalter geleitet. (Can. P. 281738 vom 23/8. 1927, ausg. 17/7. 
1928.) D r e w s .

Shaler Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: Thomas A. Moormann, Mil
waukee;, Warmetrdger, bestehend aus einer Mischung von 80 bis 90%  Glycerin u. 10 bis 
20%  Atliylenglykol, das etwa 1%  W. enthalt. Der Warmetrager soli yorzugsweiso 
bei Vulkanisalionsprozessen Vcrwendung finden. (A. P. 1820 085 vom 2/3. 1929, 
ausg. 25/8. 1931.) J oh ow .

Owen David Lucas, Warmetrager fiir Heizanlagen, Verdampfanlagen, fiir dio 
Vulkanisierung von Kautschuk, fiir Destillationsprozesse usw., gekennzeichnet durch 
die Verwendung voviDiphenyl oder DiphenyliUher, die in fl. oder dampffórmigem Zustand 
zur Anwendung kommen sollen. (E. P. 360 816 vom 6/5., 21/7. 1930, ausg. 10/12. 
1931.) J oh ow .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Auftaumitiel besonders fiir 
Eisenbahnweiclien, bestehend aus krystallisiertem, kornigem (KorngroBe ca. 2 mm), 
wasserfreiem MgCl2 u. ais Rostschutzmittel bereits bekannten Alkalichromaten (1% Geh.) 
(Ung. P, 102 905 vom 5/11. 1930, ausg. 1/7. 1931. D. Prior. 3/3. 1930.) G. K o n ig .

n i .  E lektrotechnik.
Gunnar Nordstrom, Widerstandsmaterialfiir elektrische Ófen fiir hohe Temperaturen. 

Vortrag. Vergleichende Unters. zwischen bekaimten Ni-Cr-Widerstandslegierungen u. 
,,Kanthal“, einer bei der Bultfabriks A.-G. in Hallstahammar ausgearbeiteten Fe-Cr- 
Al-Co-Legierung. In Tabellen u. Diagrarumen wird gezeigt, daB letztere bestandiger 
gegcn S 0 2, H2S u . Zementierungsgase ist u. Oxydationsbestandigkeit, lange Lebens- 
dauer u. hohen elektr. Leitungswiderstand besitzt. (Teknisk Tidskr. 61. Nr. 32. u. 37. 
Bergsvetenskap. 55— 59. 68—70. 12/9. 1931.) E. M a y e r .

George Shannon Forbes und Lawrence Joseph Heidt, Verbesserle Quarz- 
ąuccksilberdanipflampę. (Vgl. G. 1930. I. 1101.) Die Stromzufuhr erfolgt durch W- 
Drahte, die in mit Hg gefiillte, unten kon. geschliffene u. in die U-Rohrschenkel am 
(Juarz lose eingesetzte Pyrexglasrohre eingeschmolzen sind. Die Lichtintensitat ist 
auf etwa 3% konstant. (Journ. Amer. cliem. Soc. 53. 4349—50. Dez. 1931. Cambridge, 
Mass., Harvard Univ.) R. K . Mu l l e r .

Vereinigte Aluminiumwerke Akt.-Ges., Lautawerk (Lausitz), Yerbindung von 
aus Aluminium bestclienden eleklrischen Leilern. Zur Hcrabsetzung des elektr. Wider- 
standes an denVerbindungsstellen bestreicht man die Leitungsenden yor ihrer mechan. 
Verb. mit einer Pastę, bestehend aus Paraffin, Wachs oder Fett u. Stuckchcn von 
Metallen, die barter sind ais das Al, so daB sie sich bei der Herst. der Verb. in das Al
cindruckcn u. dio Oxydhaut, die sich auf dem Al gebildet hat, zerstoren. (E. P.
363 075 vom 6/11. 1930, ausg. 7/1. 1932. D. Prior. 17/2. 1930.) Ge is z l e r .

Fritz Hansgirg, Wien, Verfahren zum Uberziehen von melallischen Leilern mil 
Hydroxyd-Oxydgemischen eines vom Orundmelall rerschiedenen Elementes der Gruppen 
der Erdalkalien, Erdmelalle oder seltenen Erden niillels Eleklrolyse, wobei der metali. 
Leiter ais Elektrodo dient, besonders fiir dio Yerwendimg von Gliilikathoden, dad. 
gek., daB ein wss. Elektrolyt von hoher Ionenkonz. ver\vendet u. dabei die Stromdichte 
bis zur Auslsg. von Feuererscheinungen gesteigert wird, so daB das auf der Oberfliiche 
des Leiters niedergeschlagene Hydroxyd-Oxydgemisch im Augenblick der Entstehung 
festhaftend eingebrarmt wird. (D. R. P. 541 939 KI. 21 g vom 23/12. 1926, ausg. 
18/1. 1932. Oe. Prior. 16/12. 1926.) Ge is z l e r .

Alfred Mentzel, Berlin, Einrichlung zur Regelung des Elektrolylumlaufs bei Druck- 
zersetzern mit gelrenntem Anolyt- und Katholylumlauf, dad. gek., daB die Umlaufregelung 
durch wechselweise Einw. von Heiz- u. Kuhlyorr. auf die Umlaufleitungen erfolgt. — 
Gleichgewichtsstórungen in den Umlaufen werden auf diese Weise beseitigt. (Oe. P. 
125 888 vom 21/1. 1931, ausg. 10/12. 1931. E. P. 362219 vom 27/1. 1931, ausg. 24/12. 
1931.) Ge is z l e r .

La Soudure Electriąue Autogśne Soc. An., Briissel, Verfahren zur Herstelluntj 
vonfiir die elektrische Lichtbogenschweipung beslimmten Schmelzelektroden aus Aluminium 
u. Aluminiumlegierungen mit einem Uberzug, der durch alkal. Peptisation eines durch 
Zers. erhaltenen Salzgemisches gemaB dem im D. R. P. 511 329 (C. 1931. I. 124) be- 
schriebenen Verf. erzielt wird, dad. gek., daB die mit dem Salziiberzug umhullte Elek- 
trode, die bei der Trocknung des Uberzugs aus der C02 der Luft gebildetes Alkali- 
earbonat enthalt, mit der Lsg. einer Verb. behandelt wird, welche das Alkali bindet 
u. C02 frei werden liiBt. — Man behandelt die Elektrode z. B. mit der Lsg. eines sauren 
Salzes, z. B. einer Bisulfatlsg. oder mit der wss. Lsg. eines sauer reagierenden Salzes, 
z. B. von Alkalifluoriden oder Fluorsilicaten oder mit einer angesauerten Salzlsg. 
(D. R. P. 542 280 KI. 21 h vom 4/3.1931, ausg. 22/1.1932. F. Prior. 21/11.1930.) Ge is z .

Globar Corp., Niagara Falls, New York, fibert. von: Ferdinand Eichenberger, 
Aarau, Schweiz, Eleklrisches Widerstandsmaterial. Ein Materiał, das in der Haupt- 
sache aus SiC besteht, wird in eine Si-Dampfatmosphare auf etwa 3000° erhitzt. Das 
SiC absorbiert das Si, wodurch seine elektr. Leitfahigkeit erhoht wird. (A. P. 1842 088 
vom 30/1. 1923, ausg. 19/1. 1932. Sehwz. Prior. 30/1. 1922.) Ge is z l e r .

Steatit-Magnesia Akt.-Ges., Berlin-Pankow (Erfinder: A. Wehnelt, Berlin- 
Friedenau), Yerfaliren zur Herstdlung hochohmiger Widerstande aus durch Kathoden-
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zerstaubung erzielten dunnen Motallschichten auf isolierenden Tragkórpern, dad. gek., 
daB durch gleichzeitige Zerstaubung zweier oder mehrerer elektr. voneinander iaolierter, 
aus je einem einzelnen Metali bestehender u. unter verschiedenen Energiebedingungen 
liegender Kathoden auf dem isolierenden Tragkórper eine aus einer Legierung bestehende 
Widerstandsschieht liervorgerufen wird. — Durch dio Anordnung mehrerer Kathoden 
u. durch Bewegung derselben oder des Tragkórpers ist man in der Lago, eine Legierung 
bestimmter Zus. zu erzeugen. Ais Isolierkórper wird zweckmaBig ein Stab aus un- 
glasiertem Steinzeug oder Porzellan verwendet. Zur Erzielung eines dichten t)bcr- 
zugs wird der iiberzogeno Gegcnstand im Vakuum gesintert. (D. R. P. 542 404 KI. 21c 
vom 6/3. 1929, ausg. 23/1. 1932.) Ge is z l e r .

Harvel Corp., New York, tibert. von: Mortimer T. Harvey, East Orange, 
New Jersey, Isoliermiltel. Es wird das trockeno Reaktionsprod. des AcajounuBóles 
verwendet. Durch Mischen mit einem Losungsm., z. B. mit Gasolin erhalt man einen 
Lack, der auf Spulen, Papier oder Geweben einen fest haftenden gut isolierenden Uberzug 
bildet. Zur Herst. eines formbaren Isoliermittels mischt man das Ol mit einer wss. 
Lsg. von Formaldehyd, dampft das W. ab u. tragt in die FI. ein Fullmittel, wie PbO, 
CaO, BaSO.j, Asbest oder Holzmehl ein. (A. P. 1 838 077 vom 20/6. 1929, ausg. 22/12. 
1931.) Ge is z l e r .

Michael Evans, Philadelphia, Pennsylv., Fliissiges Isoliermiltel fiir Ziindkerzen u. 
Kabelteilc, die durch W.-Nd. leitend geworden sind, bestohend aus 1 Teil Kolophonium 
u. 2 Teilen Paraffin, gol. in 30 Teilen eines Gemisehes aus 30 Teilcn Schmierol u. 10 Teilen 
Kerosin. Die feuchten Toile werden mit der FI. betupft oder darin eingetaueht. (A. P. 
1842 901 Tom 9/7. 1928, ausg. 26/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Canadian National Carbon Co., Ltd., Toronto, Ontario, Canada, ubert. von: 
George W. Heise, Lakewood, Ohio, V. St. A., Herstellung einer depolarisierenden 
Mischung fiir eleklrische Ballerien. Kohle u. MnO„ werden in mehreren aufeinander- 
folgenden Mahlprozessen zusammen gemahlen, zuerst in gloiehem Verhaltnis, worauf 
bei den niichsten Vermahlungen immer mehr Mn02 zugefiigt wird, bis das Verhaltnis 
MnO»: C ca. 3: 1 betragt. (Can. P. 288 053 vom 27/8. 1928, ausg. 19/3. 1929.) E b e n .

Alfred Schmid, Basel, Fiillung fiir Chromsaureelemenle, dad. gek., daB ein chrom- 
saurehaltiges Dcpolarisationsgemisch durch Kieselgur absorbiert wird. — Die atzende 
Wrkg. des Chromsaure-Schwefelsauregemisches wird herabgesetzt. AuBerdem ist dio 
Mischung nicht hygroskop. (Schwz. P. 147 911 vom 5/12.1929, ausg. 1/9.1931.) Ge is z .

Radio-Róhren Laboratorium Dr. Nickel G. m. b. H., Berlin-Marienfelde, Ver- 
fahren zum Absorbieren iiberschiissiger Gase in Oliihkathodenrohren. Die Gase werden 
durch Anlegen einer Wechselspannung an die Gliihkathode u. eine andere Elektrode, 
z. B. an die Anodę aus einem die Gase absorbierendem Materiał, beseitigt. Die Gase 
werden auf diese Weiso in der einen Phase ionisiert u. in der Phase, in der der negativc 
Pol an der Anodę liegt, mit einer solchon Gcschwindigkeit auf das Anodenblech ge- 
sehleudert, daB sie in das Innere desselben eindringen. (D. R. P. 540 990 KI. 21g 
Tom 5/5. 1926, ausg. 6/1. 1932.) Ge is z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges. (Erfinder: Emil Duhme), Berlin, Her- 
slellung von Plallen fiir Kupferoxydgleichrichler, dad. gek., daB Kupferplatten in 0 2 
enthaltender Atmosphare auf eine Temp. zwischen 1025 u. 1040° erhitzt, sodann in 
angewarmtem W. abgeschreekt u. schlieBlich langere Zeit auf 300 bis 600° erhitzt 
werden. — Die Platten yerziehen sich etwas wahrend des oxydierenden Erhitzens u. 
werden vor der Nacherhitzung wieder gerade gerichtet. (D. R. P. 543 136 KI. 21 g 
vom 11/12. 1927, ausg. 1/2. 1932.) K u h l in g .

Leon Dubar, Frankreich, Photozelle mit Cu20  ais lichtempfindlieher Seliieht. 
Um einen guten Kontakt der lichtempfindlichen Schicht mit den Stromleitungen 
zu erhalten, oxydiert man das Cu oberflaehlich, z. B. durch Erhitzen auf 900—1050° an 
der Luft u. schliigt auf einem Teil der Cu20-Schicht Cu, z. B. elektrolyt. nieder oder 
reduziert das Cu teilweise zu Metali. (F. P. 711653 vom 24/5. 1930, ausg. 15/9. 
1931.) Ge is z l e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Photozelle, in der 
durch Belichtung einer Substanz im Vakuum Elektronen frei gemacht werden, die einen 
Stromdurchgang durch die Zelle ermógliehen. Zur Vermehrung der Anzahl der freien 
Elektronen laBt man das Licht in der Zelle auf Flaehen faUen, die mit fluorescierenden 
Substanzen bedeckt sind. Bei einer Kathode aus Ag, das mit CsO u. einer dariiber- 
liegenden Sohicht von Cs iiberzogen ist, bringt man auf die Anodę ZnS oder Zinksilicat 
auf. Der Stromdurchgang durch die Zelle ist so stark, daB man im allgemeinen ohne
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eino Verstarkungseinrichtung auskommt. (E. P. 362 838 vom 5/8. 1931, ausg. 31/12.
1931. Holi. Prior. 30/9. 1930.) Ge is z l e r .

IV. W asser; Abwasser.
R. F. Goudey, Die gesteigerle Yerwendung von Chlor bei der Abwasserreinigung. 

Vf. bcspricht die Verwendung von Cl zur Keimverminderung, zur Beseitigung von 
Geruch, zur Behebung von BetriebssdHwierigkeiten, wie Verstopfung der Filter, Be- 
kampfung der Fliegenplage, zur Verbesserung des Abflusses u. der Trockenfahigkeit 
des Schlammes. (Munie. Sanitation 3. 10— 14. Jan. 1932. Los Angeles.) Ma n z .

Darwin W. Townsend, Kennzeichen des aklivierten Schlammes beim Abklaren. 
Vortrag. Das Abklaren des aktiyierten Schlammes vollzog sich in groBen Becken nach 
Regelung der Beluftung u. bei miiBiger Bewegung des Schlammes durch Kratzer be- 
friedigend. Die fiir die Abklarung erforderliche Zeit steigt mit dem Sclilammgeh. des 
Abwassers. Die Geschwindigkeit in den Becken soli bei stiindigem DurchfluB, berechnet 
auf die obere Klarwasserzone bis zur halben Tiefe der Becken, 2,5 mm je Sekunde 
nicht uberschreiten. (Munie. Sanitation 3. 18 — 19. Jan. 1932. Milwaukee,
Wis.) _ Ma n z .

Willem Rudolfs und Noel S. Chamberlin, Indol und Skatol im Abwasser. Vortrag. 
Indol ist zu 0,25 Teilen, Skatol zu 0,19—0,38 Teilen auf 109 Teile im Abwasser, in noch 
geringeren Mengen im gekliirten Abwasser, in Spuren im AbfluB von Rieselfiltern u. 
Anlagen fiir aktivierten Schlamm vorhandcn. Zur Isolierung wurden aus der Abwasser- 
probe mit Dampf 500 ccm abdestilliert u. unter WasserverschluB gesammelt, nach 
Ansauern mit 10 ccm konz. HCI mit 120 ccm A. ausgeschiittelt, die ather. Lsg. mit 
25 ccm 2,5%ig- NaOH, dann mit 25 ccm stark verd. HCI gewaschen u. iiber 10 ccm 
dest. W. vorsichtig verdunstet. (Ind. engin. Chem. 24. 111. Jan. 1932. New Brunswick, 
N. J., Agric. Exp. Station.) Ma n z .

Rudolf Adler, Karlsbad, Entkeimung von Wasser. Zur Beseitigung des im W. 
enthaltenen Cl-t)berschusses liiBt man das W. mit solcher Geschwindigkeit gegen 
C-haltiges Materiał strómen, daB zuerst eine Sattigung des C mit freiem Cl eintritt, 
wonach das im W. noch enthaltene freie oder wirksame Cl iiber den mit Cl gesatt. Ć 
stromt u. dabei quantitativ u. kontinuierlich in Cl-Ion iibergefuhrt wird. Von Zeit 
zu Zeit wird Dampf oder w. W. durch das C-haltige Materiał geleitet. (Diin. P. 41 070 
vom 5/4. 1927, ausg. 11/11. 1929.) D r e w s .

Lurgi Ges. fiir Warmetechnik m. b. H. und Friedrich Sierp, Deutsehland, 
Verfahren zum Reinigen von chemisch oder biologisch i-orgereinigtem Wasser durch Nach- 
behandlung mit Adsorbentien, insbesondere mit akt. Kolile. Dadurch wird der Geruch u. 
Geschmack des W. rerbessert. (F. P. 715 509 vom 16/4. 1931, ausg. 4/12.
1931.) BI. F. Mu l l e r .

Permutit Co., New York, iibert. von: Eskell Nordełl und Walter J. Hughes, 
Fort Wayne, Indiana, Yerfahren zum Regenerieren von Zeolithfiltern mittels Kochsalz- 
lósunfjen in móglichst konz. Lsg. unter Druck. Ein schneli regenerierbares Zeolithfilter 
wird mit einer konz. NaCl-Lsg. ubcrschichtet u. unter Wasserdruck gesetzt. Dabei wird 
die NaCl-Lsg. durch das Filter in weniger verd. Form gedriickt, wodurch eine schnelle 
u. wirksame Regenerierung ermoglicht wird. (A. P. 1 827 603 vom 5/8. 1925, ausg. 
13/10.1931.) _ M. F. Mu l l e r .

Soc. An. Union Thermiętue, Frankreich, Wasserreinigung. Kesselspeisewasser 
wird in einem Vorwarmer auf etwa 100° erhitzt. Calciumbiearbonat fallt ais Carbonat 
aus u. setzt sich ab. (F. P. 712140 vom 26/2. 1931, ausg. 25/9. 1931.) J oh ow .

C. Aug. Schmidt Sóhne, Hamburg (Erfinder: Friedrich Umlauf, Hamburg), 
Verfahren und Vorrichtung zur stufenweisen Entgasung und gasgeschiitzien Speicherung 
von Speisewasser. Das Verf. ist dad. gek., daB das W. zunaehst einem Entgasungs- 
Torgang unter Oberdruck bei gleichzeitiger Erhitzung auf eine oberhalb des n. Kp. 
liegende, dem Uberdruck entsprecliende Temp. ausgesetzt, dann auf eine einem Unter- 
druek entsprecliende Temp. gekiihlt u. schlieBlich einem Entgasungsvorgang bei diesem 
Unterdruck ausgesetzt wird. Dazu noch weitere Unteranspriiche u. einige Zeichnungen. 
(D. R. P. 544 058 KI. 13b vom 11/11. 1928, ausg. 13/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

John Maitland Hopwood, V. St. A., Verhinderung der Kesselsteinbildung. In das 
W. bzw. den Kessel wird ein Gemiseh von Na-Meta- u. -Pyrophosphat u. etwas NaOH 
hineingegeben. Das Pyrophosphat verhindert die Bldg. von uberschiissigem Alkali im



Kessel, wahrend das Orthophosphat sich mit den Erdalkalimetallen umsetzt u. einen 
nicht an den Wandungen sich festsetzenden Nd. bildet. (F. P. 715 256 vom 18/11. 1930, 
ausg. 28/11. 1931. A. Prior. 23/11. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Allis-Chalmers Mfg. Co., V. St. A., Korrosionsschulz von Wasserkesseln gegon 
-die zerstórende Wrkg. von in dem W. gcl. Luft durch Zusatz von Fe oder Ni oder 
anderen loicht oxydicrbaren Metallen in auBerst femer Verteilung, z. B. durch Metall- 
yerdampfung mittels eines elektr. Lichtbogcns. (F. P. 715 181 vom 13/4. 1931, ausg. 
26/11. 1931. A. Prior. 14/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

V. A norganische Industrie.
1 G. Bachalard, Entwicklung der Scliwefelsaurefabrikation nach dem Kontakt- 
rerfahren. Bericht iiber die neuercn Fortschrittc des H2S 04-Kontaktverf. unter Beriiok- 
sichtigung der Erfahrungen der fiTABLISSEMENTS KUHLMANN mit einem aus dem 
GRiLLO-ProzeC entwickelten Verf. (Ind. chimiąuo 18. 858—65. D ez. 1931. Chim. ot Ind. 
2 7 . 3— 14. Jan. 1932.) R . K. M u l l e r .

E. Ritter, Wdrmeverbraucli beim Losen von Sylvinit und Hartsalz. Ausgchend von 
der formelmaÓigen Entw. u. graph. Darst. des theoret. Wiirmebedarfs in Abhangigkeit 
Tom Rohsalz, von der Lóselauge u. von der Temp. gibt Vf. eine yergleichende Darst. 
der Verhaltnisse bei yersehiedenen Carnallit-L6severff. u. einen tlbcrblick iiber den 
EinfluB der teehn. u. chem. Verlustglieder u. bestimmt den wlrklichen Gesamtwarine- 
yerbrauch unter Vcrgleicli mit den Ergebhissen des prakt. Betriebes. (Mitt. Kali- 
Forschungs-Anst. 1 9 3 0 . 131—41. l.Tafel.) R. K. Mu l l e r .

Raymond F. Bacon, Bronxville, Gewinnung ton Schwefeł aus Rdstgasen. Die 
in den Gascn yorliandenen S-Verbb. werden zu S 0 2 oxydiert. Letzteres wird reduziert. 
Die Reduktionswarme dient zur Unterstiitzung der Oxydation der S-Verbb., z. B. durch 
Vorwarmung der fiir die Oxydation yerwendeten Luft. (A. P. 1 842 230 vom 9/5.
1927, ausg. 19/1. 1932.) D r e w s .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, Ohio, iibert. von: Edward A. Taylor, Cleve- 
land, Reinigen von Schwefclsaure. Die SO,-freio H2S 04, welche geringe Mengen 
C-haltiger Stoffe enthillt, wird durch Zusatz von H20 2 gebleicht. Etwa in der H2S 04 
yorhandene SO, wird durch Durchblasen mit Luft zuvor entfernt. (A. P. 1842 884 
Yom 31/8. 1929, ausg. 26/1. 1932.) D r e w s .

Harshaw Chemical Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: William J. Harshaw, 
Shaker Heights Village und Charles S. Parkę, CIeveland, Herstellung von Flupsdure. 
Die Einw. der H2S04 auf den FluBspat erfolgt in einer kugelmiililenartig gebauten 
Betorte, in welcher man zu dem FluBspat Kugeln oder Stiicke aus Fe gibt. Letztere 
dienen zur Zerldeinerung des FluBspates u. zur Entfernung des auf ihm gebildeten 
CaS04, damit die Rk. nicht zum Stillstand kommt. (A. P. 1 842 092 vom 19/2. 1925, 
ausg. 19/1. 1932.) D r e w s .

Max Buchner, Hannover-Kleefeld, Verfahren zur Gewinnung v o j i  kieselfluor- 
unssersloffsauren Salzen. Man laBt Kieselsaure oder Siliciumfluorid u. ein Chlorid 
auf ein unl. Fluorid, z. B. CaF„, in HCl-Lsg., gegebenenfalls unter Druck einwirken. 
(Russ. P. 21 902 vom 17/6. 1926, ausg. 31/7. 1931. D. Priorr. 20/12. u. 30/12. 
1923.) R ic h t e r .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken A.-G. und Emil Liischer, 
Basel, Herstellung von hochkonzentrierter Salpetersaure. Verd. HNOa wird mit N20 4 
u. 0 2 unter Druck u. erhóhter Temp. behandelt, wobei der O. in moglichst feiner Ver- 
teilung in die Rk.-Fl. gepreBt wird. Die Verteilung erfolgt z. B. durch feinporige Sieb- 
platten. (Schwz. P. 148477 yom 13/5. 1930, ausg. 1/10. 1931.) D r e w s .

Mines Domaniales de Potasse d’Alsace und Robert Charles Forrer-Jaggi, 
Frankreich, Magnetische Aufbereitung von schr schwach magnet. Stoffen. Das auf- 
zubereitende Gut wird mit einer gewissen Geschwindigkeit in waagerechter Richtung 
in einem magnet. Feld von nach unten zu abnehmender Feldstarke dem freien Fail 
iiberlassen. Die Stoffteilchen werden jo nach ihren magnet. Eigg. yerschieden stark 
aus ihrer Bahn abgelenkt, bzw. nicht beeinfluBt u. in yersehiedenen Behaltern auf- 
gefarigen. Ais Beispiel ist dio Aufbereitung von ICalisalzen genannt. (F. P. 716 806 
yom 8/5. 1931, ausg. 28/12. 1931.) GEISZLER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfernen von Natrium- 
carbonat aus iechnischen Ldsungen von Kaliumcarbonat. Eine in bezug auf K2CO.,
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gesiitt. Lsg., welche eine Konz. von ca. 50° Be. aufweist, wird auf mindestens —15* 
abgekiililt u. vom abgeschiedenen Na2C03 getrcnnt. (E. P. 363971 vom 9/7. 1931, 
ausg. 21/1. 1932. D . Prior. 20/8. 1930.) D r e w s .

L. F. Fokin und I. A. Rossel, U . S. S. R ., Herstellung ton reinern Ammonium- 
alaun. Eine techn. durch Eisensalze yerunreinigte Al-Sulfatlsg. wird unter Zusatz 
von Kohle, Koks oder Naplithariickstandcn erhitzt. Nach Abtrennung des Nd. durch 
Filtration wird das Filtrat mit Bisulfit oder NH4-Bisulfit behandelt u. in iiblicher 
Weise weiteryerarbeitet. (Russ. P. 21 903 vom 24/3. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R ic h t e r ,

Clhemische Werke vonu. H. & E. Albert, Wiesbadcn-Biebrich, Oewinnung von 
Tonerde und Alkaliphosphat. Phosphate werden in iiblicher Weise durch Erhitzen 
mit Alkalilaugen aufgeschlossen. Dio erhaltcnc Lsg. ergibt beim Abkiihlen Tri- 
alkaliphotphat, wahrend in der Mutterlauge A120 3 verblcibt. Dio Mutterlaugo wird 
nun nach Erganzung ihres Alkaligeh. von neuem zum PhosphataufschluB benutzt. 
Dio Muttcrlauge wird auf diese Weise mehrmals zum AufschluB herangezogen. Ist 
sie geniigend mit Aluminat angereicliert, so wird das AL03 nach Ausfallung der 
HjPOj mit in alkal. Lsg. unl. Phosphate ergebenden Metalloxyden oder -hydroxyden 
gewonnen. (E. P. 363909 vom 11/3.1931, ausg. 21/1. 1932. D. Prior. 22/3. 1930.) D r.

E. H. Archibald, The preparation of pure inorganic substances. London: Chapman & Hall
1932. (383 S.) 8°. 23 s. net.

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
H. F. Dingledine, Salzglasieren eines leiclit sinternden Tons. Der Ton brannte rot 

u. erweichte bei den Tcmpp. der n. Salzglasierung. Deshalb wurde die Temp. vor dem 
Salzen in kurzeń Intervallen schnell durch Vcrbrcnnung von Holz gesteigert. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 15. 82—83. Jan. 1932. Hamilton, Ontario, Canada, National 
Sewer Pipę Co.) Sa l m a n g .

H. Eisenlohr und Heinz Diehl, Priifmelhode fiir Wetterbestandigkeit von Gląsuren. 
Die Anwendung der Standard-Griesprobe der Deutschen Glastechn. Ges. ergab: Die 
Lóslichkeit bleifreierGlasuren ist nicht geringer ais die von bleihaltigen, weil sie mehr 
B20 3 enthalten. Der Geli. an S i02 ist kein MaBstab fiir die Haltbarkeit der Glasuren, 
sondern nur fiir ihren F. Der Kegelschmelzpunkt der Glasuren kann innerhalb 700—900° 
ohne EinfluB auf die Grieslóslichkeit sein. Durch Herabsetzung des B20 3-Geh. kann 
die Grieslóslichkeit bedeutend erniedrigt werden. Neben Na20  u. K 20  ist die richtigo 
Auswahl der anderen Basen, bei denen ZnO, BaO, CaO u. PbO cine wichtige Rollo 
spielen, fiir die Herabsetzung der Grieslóslichkeit von Bedeutung. (Sprechsaal 65- 
42—43. 21/1. 1932. Frankfurt a. M., Deutsche Gold- u. Silberscheideanstalt.) Salm.

Ludwig Stuckert, Trubung von Emails. (Vgl. C. 1932. I. 859.) (Ceramic Age 19. 
11—14. Jan. 1932.) S a l m a n g .

H. A. Pluscłl, IFas Schleifgegensldnde nulzen bei Glas, Topferwaren und Emails. 
(C<łanio Ind. 18. 25—27. Jan. 1932. Philadelphia, Pa., Precisions Grinding Wheel 
Co.) S a l m a n g .

R. Schneidler, Siliciumcarbid und Elektrokorund. AUgcmeine Mitteilung iiber 
Erzeugung u. Eigg. (Tonind.-Ztg. 56. 105—07. 25/1. 1932. Chemnitz.) Sa l m a n g .

P. P. Budników und Larissa Gulinowa, Bei rerschiedenen Temperaturen gegliihter 
Dolomit und andere Stoffe ais Aktivatoren von gramilierten Hochofensclilacken. (Vgl.
C. 1930. II. 3454.) Zur Hcrst. von Schlackenzement aus Hochofenschlaekc der trockenen 
Granulation muB der Dolomit bei einer Temp. von 900° gebrannt werden. Die Er- 
hohung bis zu dieser Brenntemp. ruft eine Verkiirzung der Abbindezeit des Zements 
hervor. Bei Brenntempp. von 1000 u. 1100° beginnt die Abbindezeit anzusteigen. 
Bei der Mischung des Dolomites mit bei 900° gebranntem Anhydrit wird die mechan. 
Festigkeit der erhaltenen Sehlackenzemente wesentlich erhoht. (Chem; Journ. Ser. B. 
Journ. angew. Chem. [russ. Chimitscheskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 4. 447—54. 1931. Charków, Chem.-technolog. Inst.) K l e v e r .

Richard Griin und Hermann Manecke, Das Vergie(ien und Tempem von Silicat- 
schmelzen unter besonderer Beriicksichtigung der Miillschlacke. Nach der chem. Zus. 
zerfallen die Siliratschmclzen in 2 Gruppen, namlich 1. in die Hochofensehlacken u.
2. in die sauren Schmelzen von Kupfersehlacke, Schmelzbasalt u. Miillschlacke. Alle 
Schmelzcn lassen sich leicht zu Steinen vergieBen, die bei zweckmaCiger Temperung 
grobkrystallin u. damit fiir die Praxis brauchbar werden. Die Temperung muB wahrend



des teigigen Zustandes der Schlacken durchgefiilirt werden. Die gegossenen Steine 
ahneln dem Naturbnsalt. Sie sind ihm an Festigkeit unterlegon, an Bestandigkeit 
gegtn Temp.-Wechsel aber iiberlegen. (Ztsehr. angew. Chem. 44. 985—90. 26/12. 1931. 
Dusseldorf, Forscli.-Inst. d. Huttenzementindustrie.) S ILMANG.

— , '/jdlbelon fiir Isolierung von Wasserrohren. Beschreibung der isolierenden u. 
akust. Wrkg. des porenreichen Zellbetons. (Canadian Engineer 61. Nr. 24. 17— 18. 
15/12. 1931.) Sa l m a n g .

J. Singleton-Green, Gefarbter Beton. Letzte Enlwicklungen. Die Farbę eines 
Zements ist nicht maBgeblich fiir seine Gtite. Sie ist abhiingig yon Fe-Geh., Oxydations- 
grad, Brennbedingungen, KorngroBe, Anwesenlieit von Fremdsubstanzen in Rohmasse u. 
ais Miihlenzusatz. (Munic. Engin. Sanit. Rec. munic. Motor 88- 756. 24/12.1931.) S a l m .

Seth Chapin Langdon, Evanston, V. St. A., Reflektoren, Spiegel u. dgl. In 
ublicher Weise mit einer Schicht von Ag iiberzogeno Glasplatten erhalten an Stelle 
des iiblichen, aus Cu bestehenden Schutzbelages einen solchen aus Co. Die bei den 
Kupferbelagen beobachtete Schadigung der Silberschicht u. ungiinstige Beeinflussung 
des Farbtons der Spiegelbilder wird vermieden. (E. P. 361409 vom 20/8. 1930, 
ausg. 17/12. 1931.) K u h l in g .

Adolf Kampfer, Deutsehland, und Adolf C. Plótze, Frankreich, Verbunilglas, 
bestehend aus zwei iiuBeren Glasplatten u. einer dritten, dazwischen liegenden, die 
mit den iiuBeren durch Klebemittel yerbunden u. von anderer Zus. u. geringeren Aus- 
maBen ist, so daB sich am Rande eine Rille zum Verkitten bildet. (F. P. 711 755 vom 
21/2. 1931, ausg. 17/9. 1931. D. Prior. 24/10. 1931.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verbundglas. Man yerwendet 
ais Klebemittel fiir die zu verbindenden Glasplatten harzartige Prodd., die man erhalt, 
wenn man Maleinsaureanhydrid mit einer organ. hydroxylhaltigen Verb. kondensiert. 
Ais letztere yerwendet man insbesondere zweiwertige Alkohole mit wenigstens
3 C-Atomen, wie z. B. Bulylenglykol. (E. P. 363 933 vom 17/4. 1931, ausg. 21/1. 1932.
D. Prior. 19/4. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verbundglas. Ais Klebemittel 
yerwendet man Kondensationsprodd. yon Maleinsaureanhydrid mit organ. Hydroxyl- 
yerbb. im Gemisch mit Cellulosederiw. Das Klebemittel enthalt z. B. 30 Telle Konden- 
8ationsprodd. aus Maleinsaureanhydrid u. Rioinusól, 70 Teilo Athylcellulose, 60 Teile 
Aceton. (E. P. 363 940 vom 5/5. 1931, ausg. 21/1. 1932. D. Prior. 5/5. 1930. Zus. zu
E. P. 363 933; vgl. vorst. Ref.) E n g e r o f f .

Otto C. Trautmann, New York, Reinigen von Quarzsand. Zur Beseitigung der 
fiirbenden Bestandteile versetzt man den Quarz mit Citronensiiure u. erhitzt im 
elektr. Ofen bis zum Schmelzen. (A. P. 1840 338 vom 15/10. 1927, ausg. 12/1.
1932.) D r e w s .

W. C. Heraeus G. m. b. H. (Erfinder: Arthur Kroner), Hanau, Herslellung von 
Rohren oder anderen Hohlkorpern aus Quarz und anderen schwer schmelzbaren Stoffen, 
bei welcher das entsprechend zerkleinerte Rohmaterial in eine drehbare Hohlform 
laufend oder absatzweise eingebracht, geschmolzen oder gefrittet, durch Wrkg. der 
Zentrifugalkraft gegen die Innenwand der Form gedriickt u. unter Fortdauer der 
Rotation der Form zum Erstarren gebracht wird, 1. dad. gek., daB das Rohmaterial 
durch eine im Innern der Form angeordnete, vorteilhaft elektr. Heiząuelle geschmolzen 
bzw. gefrittet wird. — 2. dad. gek., daB der zuerst gebildete fertig geschmolzene Hohl- 
korper absatzweise mit frischen Schichten des Rohmaterials bedeckt wird, um durch 
mehrfach abwechselnde Wiederholung yon Einbringen u. Verschmelzen eine beliebige 
Yerstarkung der Wandung des Hohlkórpers zu erreichen. — Die Verteilung des Roh
materials in der Form erfolgfc im wesentlichen durch die Zentrifugalkraft. (D. R. P. 
543 957 KI. 32 a vom 1/3. 1928, ausg. 12/2. 1932.) K u h l in g .

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Jena, Erhohung der Widerstandsfahigkeit 
von Hohlkorpern ausQuarzgul durch UmgieBen mit Metali mit yerhiiltnismaBig niedrigem
F., z. B. Pb, 1. dad. gek., daB die Schutzsehicht aus leicht schm. Metali mit einem
Eisenmantel umgeben wird. — 2. dad. gek., daB der auBere Eisenmantel ais GuBform 
dient, mit dereń Hilfe die Schutzschicht aus leicht schm. Metali auf den Kórper aus 
Quarz aufgegossen wird. — Die Schutzwrkg. der Schicht aus leicht schm. Metali gegen 
mechan. Einw. wird durch den Eisenmantel verstarkt. (D .R .P . 543 045 KI. 31 c 
yom 15/5. 1930, ausg. 3/2. 1932.) K u h l in g .
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Hans Boerner, Heisenheim, Herstellung leicht sinternder keramischer Massen aus 
Ton (Kaolin), Sand und FluBmitteln durch Aufschlammen mit W. u. BehandoLn in 
der Warnio, dad. gek., daB Lsgg. der bekannten FluBmittel Borax u. Wasserglaa so 
lange miteinander gekocht werden, bis eine Gallerte entstanden ist, u. daB dann erst 
dieso Gallerte zur Erzeugung einor Formmasso mit h. Aufscklammungen von Ton 
(Kaolin) u. Sand, gegebenenfalls auch FluBspat gemischt u. die Mischung bei einer 
Temp. nahe dem Kp. vcrriihrt wird. — Dio Brandtemp. betragt nur otwa 1000°, 
Sclierben u. Glasur kómien in e i n e m  Brand erzeugt werden, es tritt nur geringes 
Sehwinden ein. (D. R. P. 542 862 KI. 80 b vom 12/10. 1928, ausg. 1/2. 1932.) K u h l.

Kelco Co., San Dicgo, iibert. von: Thomas Stanley Curtis, Huntington Park 
und Michael Joseph Walsh, Coronado, V. St. A., Keramische Massen. Wenig oder 
nicht piast. Rohstoffe, wie Cyanit oder Sand werden innig mit trockenem Ammoniiun- 
alginat gemischt, wolches durch Vorspritzen seinor wss. Lsgg. in h. Luft gewonnen 
worden ist. Zum Gebrauch werden dio Mischungen mit W. angeruhrt, wobei das Alginat 
den Massen die erforderliche Plastizitiit verleiht. Sie dienen vorzugsweise zum Auskleiden 
von Ofen. (A. PP. 1 838 809 vom 26/6. 1928 u. 1838 810 vom 30/7. 1928, ausg. 
29/12. 1931.) K u h l in g .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Verringerung des 
notwendigen Feuchtigkeitsgehalts von Zementrohschlamm, dad. gek., daB dem Schlamm 
vor oder wahrend der Vermahlung zum Zweck der Erleichterung des Einschlagens 
von Luft schaumbildendo Mittel zugesetzt worden. — Geeignete Zusatzstoffe sind 
Seifen, Saponin u. dgl. (D. R. P. 543 541 KI. 80 b vom 16/2.1930, ausg. 6/2.1932.)Kun.

G. Polysius Akt.-Ges., Dessau, Brennen von Zement unter Verwendung eines 
Tellerschachlofens und eines nacligeschalteten Drehrdhrofens, dad. gek., daB das Gut 
Tor Aufgabc in den Ofen zu Granalicn oder Kugelchen yerformt wird. — Dio Granalien 
oder Kugelchen verbleiben langor ais ungeformtes Gut auf den einzelnen Tellern u. 
werden deshalb besser durchgebrannt. (D. R. P. 542149 KI. 80 c vom 7/2. 1930, 
ausg. 20/1. 1932.) K u h l in g .

Arnold Niels Peter Jacobs, Kopenhagen, Farben und Stempeln von aus Magnesia- 
zement bestehenden Formstiicken. Dio Formstticke werden zunachst in eino Lsg. oines 
starken oxydierenden Salzes u. danach in eine Co-Salzlsg. gebracht. Ais oxydierendes 
Salz dient z. B. KMn04 oder NH,G'r04, wahrend ais fiirbendes Salz Co-elilorid oder 
-nitrat Yerwendet wird. Die Oberflaohe der Formstiioko kann durch einen ólartigen 
tlberzug toilweise gegen dio Einw. der Lsg. geschutzt werden. (N. P. 46 462 vom 
21/10. 1927, ausg. 6/5. 1929.) D r e w s .

Filtration Engineers Inc., New York, Herstellung von geformten Baustoffen, wie 
Steinen, Dachziegeln o. dgl. Das Verf. eignet sich besonders zur Herst. von Steinen, 
Platten usw. von abnehmender Dicke. Es wird so durchgefiihrt, daB die festen Partikel, 
aus denen die Steino bestehen sollen, in einer geeigneten FI. aufgeschlainmt u. gegen 
eine Filtrationsvorr. getrieben werden. Durch besondere MaBnahmen wird die Stró- 
mungsriehtung des Filtrates sowio die Ablagerungsgeschwindigkeit der Partikelchen 
becinfluBt, so daB die Platten eine abnehmendo Dicke erhalten. Die Vorr. wird naher 
beschrieben. (Dan. P. 40 855 vom 26/8. 1927, ausg. 30/9. 1929. A. Prior. 4/11. 
1926.) D r e w s .

A. A. Brjuschkow, U. S. S. R ., Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen und 
plastischen Massen. Lehmbrei wird mit getrocknetem Meertang, z. B. „laminaria" u. 
gegobcnenfalls Ceresit u. Kontaktspalter yermiseht. (Russ. P. 21 023 vom 17/4. 1930, 
ausg. 31/5. 1931.) ____ _____________  R ic h t e r .

Emilio Damour, Cours de vorrerie. 2e partie. La physiąuo thermiaue du verre. Paris et
Liege: Ch. Bóranger 1932. (243 S.) 8°.

vn. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Bo den.
Frank G. Keenen, Der nutzbare Phosphcrsduregehalt von ammoniakbehandeltem 

Syperphosphat. (Vgl. C. 1931. I. 1502.) Vf. untersucht den EinfluB von Lagerzeit 
u. -temp., Mischungsverhaltnis, Feuchtigkeit u. physikal. Bedingungen auf das Ver- 
haltnis zwischen KH^-Aufnahme u. P20 5-Verlust in Superphosphatdiingern. Ein 
Mischdiinger mit 8—10% PjOj kann 2—2,25 Gew.-°/o NH, ( =  3—3,5% N auf Super- 
phosphat) aufnehmen bei nur 0,5% P20 G-Verlust, dics ist auoh die Grenze fiir den 
prakt. Betrieb. Gleichgeivieht wird in ammonisiertem Superphosphat mit 6 oder mehr
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% Feuchtigkeit bei 80° in 1 Woche, bei 50° in 4 Monaten, unter'40° in G—12 Monaten 
erreicht. Der Feuchtigkeifegeh. becinfluBt stark die Geschwindigkeit, nicht aber den 
Grad des P20 5-Ruckgangs. Prodd. mit 6—8% W. diirftcn nach 1 Woche Lagern bei 
Tempp. iiber 70° mit nachfolgender Abkuhlung auf lange Zeit haltbar sein, wahrend 
bei sofortiger Abkuhlung nach der bei 70—80° vorgenommenen NH3-Behandlung 
innerhalb 3—4 Monaten Verschlechterung eintritt. Die gelagerten Prodd. weisen 
allgemein einen hoheren Geh. an 1. P20 6 auf ais die sofort abgekiihlten. Durch An- 
wendung von mehr NH3 (4°/0 N oder mehr) wird das Zusammenbacken zuruckgedrangt,' 
offenbar infolge starkerer W.-Verdampfung. (Ind. engin. Chem. 24. 44—49. Jan. 1932. 
Wilmington [Del.], Du P o n t  d e  N e m o u r s  & Co.) R. K . Mu l l e r .

G. Stampa, Verfahren zur Extraklion ton Nicotin. Die Verff. fur die Gewinnung 
von Nicotin aus Tabak fiir die Schadlingsbekampfung werden an der Hand instruktiyer 
Figuren besprochen. (Int. Rev. Agricult. Monthly Buli. agricult. Science Practice 22. 
356—61. Scpt. 1931.) Gr ih m e .

Arthur J. Mason, Homewood, Diingeverfahren. Zu natiirliche unl. Kaliverbb. 
enthaltendem Boden gibt man zweeks Loslichmachung dcrselben ausreichende Mengen 
von freier H3P 0 4. Ein schadlicher UbersehuB an freier Saure im Boden ist zu yermeiden. 
Z. B. yerwendet man eine mit 30 bis 100 Teilen W. verd. H3P 04. (A. P. 1 842 870 
Tom 2/4. 1928, ausg. 26/1. 1932.) D r e w s .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges. (Gampel und 
Basel) und Emil Liischer, Basel, Diingemittel. Bei der Behandlung mit H N 03 von 
Ruckstanden der Auslaugung der Umsetzungserzeugnisso von Gips mit NH3 u. C02 
durch W., werden Ruckstande yerwendet, welche nebcn CaC03 (u. etwas unzers. Gips) 
noch soyiel (NH4)2S04 enthalten, daB beim Eindampfen der entstandenen Lsg. ein 
Ca(N03)2-NH4-N 03-Doppelsalz entstcht, in welchem das Verhaltnis von Ca(N03)2 zu 
NH4N 0 3 annahernd 5: 1 ist. (Schwz. P. 148 380 vom 27/5. 1930, ausg. 1/10. 1931. 
Zus. zu Schwz. P. 124358; C. 1928. I. 2866.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dungemitlel. In, zweckmaCig 
gesatt., wss. Lsgg. von NH4-N 03 werden S 0 2 u. NH3 im Volumenverhaltnis 1: 2 ein- 
geleitet. Bei genugender Konz. fallt das Doppelsalz NH, ■ N 0 3• (NH4),S03 aus. Dieses 
Salz kann unmittelbar ais Diingemittel yerwendet, aber auch vorher, z. B. mit h. 
Luft, oxydiert werden. (E. P. 362 585 yom 8/10.1930, ausg. 31/12.1931.) K u h l in g .

Kah-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin, Mischdungemiltel. 3,5 Teile K N 03 
werden mit 1,5 Teilen Mg(NH4)P04-H20  gemiselit. Den Mischungen konnen andere 
Diingemittel zugesetzt werden, besonders MgKP04, MgNaP04 oder Ca(MgP04)2. Dio 
Erzeugnisse sind nicht hygroskop. u. lagcrbestandig. (E. P. 362 069 vom 30/9. 1930, 
ausg. 24/12. 1931. D. Prior. 23/10. 1929.) K u h l in g .

Engelbert Kettler, Posen, Herslellung eines slreufahigen, im Boden langsani zer- 
setzlichen Lungemitiels, dad. gek., dafi der Zuckergeh. unyerd. oder wenig verd. Melasse 
durch Vermischen mit gebranntem K a lk  gebunden wird, worauf die erstarrte M. in 
streufahige Form iibergefiihrt wird. — Der an CaO gebundene Zucker wird durch 
Regenwasser nur langsam zers. u. kann deshalb von den Pflanzen besser yerwertet 
werden. (D. R. P. 541398 KI. 16 yom 16/8. 1930, ausg. 4/2. 1932.) K u h l in g .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Forest J. Funk, Wilmington, 
Delaware, Saatgulbeizmilteł, bestehend aus einer Mischung einer in W. unl. anorgan. 
Hg-Verb. mit einem hydrophilen Kolloid, welches zur Herst. einer stabilen u. homogenen 
wss. Suspension geeignet ist; z. B. HgO u. Bentonit. Es konnen aufierdem Nicht- 
kolloide, z. B. CaS04, zugesetzt werden. (A. P. 1 819 953 vom 2/12. 1930, ausg. 18/8.
1931. Prior. 21/5. 1927.) Gr a g e r .

Fritz Leibbrandt, Freiburg i. B., Herstellung von physiologisch wirksamen Kupfer- 
Arsenverbindungen. — Hierzu vgl. Ung. P. 101 992; C. 1931. II. 1623. Nachzutragen 
ist, daB man zur Umsetzung z. B. palmitinsaures Na yerwenden kann. Die Verbb. 
sind stark giftig u. yerursaehen bei ihrer Verwendung beim Pflanzenschutz keine Blatt- 
schaden. (Oe. P. 126 152 vom 7/6. 1930, ausg. 11/1. 1932. D. Prior. 19/6.1929.) A l t p .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer und Einil Molz, Deutschland, Schadlings- 
bekampfungsmillel fiir Weinslócke, bestehend aus formaldehydhaltigen Prodd., die sich 
langsamer verfluchtigen ais der C H fi selbst, insbesondere den Polymeren des CHaO, 
gegebenenfalls mit Zusatz von anderen Insekticiden, ferner von Klebstoffen, Fullmitteln 
u. wasserabweisenden Stoffen. — Z. B. yerwendet man ein Gcmisch von 3 kg Para- 
formaldehyd, 94 kg Kaolin u. 3 kg Paraffinol oder von 5 kg Stearinseife, der CI120
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einverleibt ist u. 95 kg Kaolin u. Gips. (F. P. 709 010 vom 4/12. 1930, ausg. 1/8. 1931. 
I). Priorr. 5/12. 1929, 14/5., 18/6., 22/7. u. 26/9. 1930.) ' Sa r r e .

Forest Chemical Co., iibert. von: John Annable Asselin, Baie des Cedres, 
(Juebec, In3ektenvertreibwigsmillel, bestehend aus einem Pflanzenól, „Floridawasser“, 
Citronenol, Glyoerinu. Nelkenol. (Can. P. 287 718 vom 28/3.1928, ausg. 5/3.1929.) Gra.

Associated Oil Co., San Francisco, iibert. von: Harry Karl Ihrig, Berkeley, 
Insekticid, welehes aus einer Stickstoffbasc u. einem Insektenrauchermittel, einem 
gereinigten Ol mit hohem Geh. an nicht sulfonierbarcm Ruckstand, bestcht, dem ais 
geeignetes Emulgiermittel Ammoniakseife zugesetzt werden kann. (Can. P. 286 985 
yom 19/9. 1927,' ausg. 5/2. 1929.) Gr a g e r .

British Dyesiuifs Corp., Ltd., iibert. von: James Baddiley und Ernest Chap
man, Manchester, Inseklicid, auch zur Schafwasclic o. dgl. brauchbar, welehes neben 
anderen wirkenden Mitteln eirie geringe Menge einer sulfonierten Petroleumfraktion, 
in die auCerdem Alkylgruppen, besonders Isopropylgruppen, eingefiihrt sind, enthalt. 
(Can. P. 284 215 vom 27/9. 1927, ausg. 23/10. 1928.) Gr a g e r .

United Fly Salt Co., iibert. von: Charles O. Nelson, Nebraska, V. St. A ., Be- 
handlung von Tieren zum Schulz gegen Insekten u. dgl. Man verabreicht den Ticren 
mit einem geeigneten Futtermittel Scliwefel in Mengen von 0,3 Pfund bis ansteigend
0,6 Pfund je Monat (je ausgewachsenes Rind), um in der Haut der Tiere Schutzstoffe 
gegen die Insekten zu bilden. (Can. P. 285 753 vom 30/6. 1926, ausg. 18/12. 
1928.) __________________  A l t p e t e r .

E. J. Lankwarden, Schcikundc. Zwollo: W. E. J. Tjeonk Willink 1932. (IV, 158 S.) 8°.
fl. 1.75; gob. fl. 2.05.

VIII. M etallurgie; M etallograpłiie; M etali verarbeitung.
F. Sauerwald, Ubcr die Geiuinnung der Schwermetalle durch Schmelzeleklrolyse. 

III. Indifferentc Anodc fur hohe Temperaturen. (II. vgl. C. 1928. II. 623.) Einseitig 
geschlossene wassergckuhlte Cu-Rohre von 12 bzw. 30 mm Durchmesser werden zwecks 
Verhutung von Korrosion 5—10 mm iiber die Oberflache des auf 1250—1300° ge- 
haltenen Bades gehoben, der Stromubertritt erfolgt durch Lichtbogen. Vf. hat auch 
Mn-Fe-Legierungen bi3 ca. 5°/0 Mn-Geh. untcrsucht u. mit Kohleelektroden eine 
Legierung mit 68% Mn erhalten. (Ztschr. Elektrochem. 38- 76. Febr. 1932. Breslau, 
Techn. Hochsch., Lehrstuhl f. Metallkunde.) R. K. Mu l l e r .

Eeidar Lund, Rostfreie und siiurcfeste Stdhle. Entw., Eigg. u. Anwendungsbereich 
der Cr-Ni- u. Cr-Stahle. (Teknisk Ulceblad 79- 20—22. 28/1. 1932.) R. K. Mu l l e r .

R. A. Ragatz und O. L. Kowalke, Wirkung von verschiedencn Chemikalien auf 
■die Carburierung von Slahl mit feslcn Garburierungsmitteln. Verss. mit Stahlproben 
von 0,2% C; 0,47% Mn, 0,016% P u. 0,029% S, die bei 954°, 4 Stdn., mit einem 
Gemisch von Holzkohle u. den verschiedensten Chemikalien gemischt, einer Einsatz- 
hartung unterworfen weiden, ergeben die geringe Wirksamkeit dieser Chemikalien. 
(Metals & Alloys 2. 290—96. N ov. 1931.) N ik l a s .

Hugh 0 ’NeilI und J. W. Cuthbertson, Das Hartungsvermogen und die Delmungs- 
eigcnschaftcn von Kupfer. An verschieden harten Cu-Proben werden Dehnung u. Hartę 
gemessen. Die Messungen ergeben, daB der T e t m a j e r  Wert der „gleiehformigen 
Dehnung" u. die „Dehnbarkeit“ 1 +  a, wobei a der Index der B e r t e l l a -Ol iv e r - 
Dehnungsgleichung ist, geeignete Mafie fiir das Verfestigungsvermógen eines Metalles 
sind. Sio wurden aus den beobachteten Werten des ZerreiByers. bereclmet. (Journ. 
Inst. Metals 46 . 273—89. 1931. Manchester, The University.) H u n ig e r .

W. Kroll, Hdrtbares Nickel. Es werden ternare Ni-Mg-C-Legierungen hergestellt, 
u. es wird dio Rolle des C u. des Mg im binaren u. ternaren Gebiet untersucht. Die 
Ni-Mg-C-Legierungen sind durch Ausharten vergiitbar. Mit ca. 0,6%.Mg u. 0,2% C 
erreicht man nach dem Abschrecken rund 130 Brinell, u. nach 24-std. Altern bei 500° 
ca. 350 Brinell. Ahnliche, jedoch etwas niedrigere Werte, kónnen mit Mg-C-Monel- 
Legierungen erreicht werden. Gute chem. Eigg. dieses lmrtbaren Ni lassen neue 
Anwendungsgebicte vorausselien. (Metall-Wirtschaft 11. 31—32. 15/1. 1932. Luxem- 
burg.) H u n i g e r .

Donald McDonald, Platin. (Vgl. C. 1932. I. 865.) (Journ. Soe. chem. Ind. 
50. 1031— 41. 18/12. 1931.) R , K . Mu l l e r .
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N. S. Kumaków und N. W. Agejew, Physikalisch-chemische Untersuchung der 
festen Losungen von Oold-Kupfer. Es wird der elektr. Widerstand von Au-Cu-Legierungen 
żwischen 20 u. 600°C. in Abhiingigkeit vom Au-Gek. bestimmt. Das aus diesen Messungs- 
ergebnissen konstruierte Bild der Isothermen des elektr. Widerstandes zeigt dcutlieh 
dio Existenz der Verbb. AuCu u. AuCu3. Dio bei hohen Tempp. bestiindigen festen 
Lsgg. yon Au-Cu seheiden bei 400—450° AuCu u. AuCu3 aus. Beide Verbb. bilden feste 
Lsgg., AuCu,, soleke mit 22—40 Atom-% Au, AuCu solohe mit 42,5—70 Atom-% 
Au-Geh. Die Bldg. von AuCu u. AuCu3 kann yerhindert werden durch geniigend schnelles 
Absehreeken, bei AuCu3 leiehter ais bei AuCu. Die zwischen beidcn Verbb. liegenden 
Legierungen sind noch leiehter im metastabilen Zustand zu erhalten. Kaltbearbeitung 
der abgesohreckten Legierungen bewirkt, daB der motastabile Zustand beim Erhitzen 
] angor erhalten bleibt. — Die Bldg. der Verbb. AuCu u. AuCu3 gescliieht unter Volumen- 
yerminderung. (Journ. Inst. Metals 46. 481—501. 1931. Leningrad.) H u n ig e r .

John L. Haughton und Ronald J. M. Payne, Umwandlungen in Gold-Kupfer- 
legierungen. G. D. Preston, Die Róntgenuntersuchung von Gold-Kupferlegierungen. 
Eś werden Au-Cu-Legierungen mit 20—70 Atom-% Au untersucht; es werden die 
Anderungen des elektr. Widerstandes mit der Temp. gemessen, der spezif. Widerstand 
der langsam abgekiihlten Legierungen bei Zimmertemp. bestimmt u. die Mikrostruktur 
warmbehandelter u. abgeschreckter Legierungen festgestellt. AuBerdem werden einzelne 
Legierungen rontgenograph. untersucht. Die Existenz der Verbb. AuCu u. AuCu3 
wird bestatigt. Daneben wird eine Verb. Au2Cu3 aufgefundon. (Journ. Inst. Metals 46. 
457—80. 1931. Teddington, National Physical Lab.) H u n ig e r .

A. J. Murphy, Der Aufbau von Silber-Queclcsilberlegierungen. Es wird das System 
Ag-Hg durch therm. Analyse im Temp.-Gobiet vom F. des Ag bis —50° untersucht. 
Steigende Mengen Hg im Ag bewirken kontinuierliche Erniedrigung des Erstarrungs- 
punktes bis zu —38,8°, d. h. bis zum F. des Hg. Legierungen mit niedrigerem Er- 
starrungspunkt werden nicht gefunden. Ag kann boi 276° bis zu 45 Gow.-% Hg ni 
fester Lsg. (a) aufnehmen, bei tieferen Tempp. wahrscheinlieh noch etwas mehr. AuBer 
der a-Phaso werden 2 Phasen (i u. y festgestellt, die aber nur eine geringo Breite cin- 
nehmen. /? entsprieht 40% Ag u. zerfallt beim Erhitzen bei 270° in a u. Sclimelze; 
y  entsprieht 29—30% Ag u. zerfallt bei 127° in fi u. Sclimelze. — Die Legierungen 
werden hergestellt aus chem. gefalltcm Ag (99,9% Ag) u. mehrfach destilliertem Hg 
sehr groBer Beinheit. Die Metalle werden durch Schiitteln gemischt, zu Pastillen 
gepreBt u. diese im zugesclimolzenen Quarzrohr in einem DruckgefaB, das unter 120 at 
(Luft- oder No-)Druck steht, geschmolzen. Der im Rohr entstohende Hg-Druck ist 
ohne EinfluB auf die Zus. der Amalgame. (Journ. Inst. Metals 46. 507—22. i931. 
London, National Physical Lab.) HUNIGER.

G. D. Preston, Die rontgenographische Untersuchung des Systems Silber-Quecksilber. 
Die rontgenograph. Unters. der Ag-Amalgame ergibt fiir das a-Gebiet zunehmende 
Aufweitung des flachenzentrierten Gitters von a =  4,077 A fiir Ag bis zu a =  4,181 A 
fiir Amalgam mit 55% Ag. Bei einer Ag-Konz. von 40% werden nur dic Linien der 
/!-Phase b?obachtet. Sie entsprechen hexagonal dichtester Kugelpackung, a =  2,98 A, 
Achsenyerhaltnis c =  1,62. Fur die y-Phase (29—30% Ag) wird ein raumzentriert 
kub. Gitter mit der Kantenliinge 10,0 A gefunden. — Die Resultate der Ag-Hg-Unters. 
werden yerglichen mit denen der Systeme Ag-Cd, Au-Hg u. Cu-Hg. Es scheinen 
Analogien zu bestehen zwischen den 3 Systemen von Legierungen Cu, Ag u. Au mit Hg. 
'(Journ. Inst. Metals 46. 522—27. 1931. Teddington, National Physical Lab.) Hun.

J. M. Hodge und R. H. Heyer, Das Blei-Zinkeuteklikum. Beschreibung der fur 
die Thermoanalyse der hochbleihaltigen Zn-Legierung verwendeten Apparatur. Mikro- 
aufnahmen der Legierungen von 0,05—1,9% Zn. Feststellung des Pb-Zn-Eutektilcums 
"bei 0.5% Zn u. der eutekt. Temp. von 318,2°. Einw, des Zn-Geh. auf die Hartę 
des Pb. (Metals & Alloys 2. 297—301. N ov. 1931.) N ik l a s .

C. J. Smithells, S. V. Williams und E. J. Grimwood, Schmelzen von Nickel- 
Ohromlegierungen in Wasserstoff. Die beim Schmelzen von Ni-Cr-Legicrungen unter 
H2 beobachteten Erscheinungen wurden untersucht. Es konnen nach dem bosehriebenen 
Verf. gesunde Blóeke gegossen werden, sofern alle Oxydo vor dem GuB durch den H2 
reduziert worden sind. Der H2 entwcicht beim Erstarrcn in Form von H„0-Dampf 
u. verursacht so die Porositśit des Gusses. Beim VergieBen unter Luftzutritt muB 
der H2 vorher durch N2 verdrangt werden. GieBverss. mit Materialien verschiedenen 
Beinheitsgradcs haben ergeben, daB handelsreine Materialien oxydierenden Einfliissen 
lieeser widerstehen ais reine Materialien. Die t)berlegenhcit der Legierung aus 70% Ni,
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20°/o Cr u. 10% Mo wurde yon neuem festgestellt. Das Verf., Metalle unter H 2 zu 
schmelzen, ohne Zusatz der iiblichen Dcsoxydationsmittel, wurde mit Erfolg auch auf 
andere Metalle iibertragen. (Journ. Inst. Metals 46. 443—54. 1931. Wembl ey, General' 
Electric Co.) H u n ig e r .

W. A. Wood, Gitłerrerzerrung von kallgezogenem Konstantandraht. Vf. bestimmt 
die Anderung des Gitterparameters von Konstantandraht in Abhangigkeit von der 
Querschnittsverminderung beim Kaltziehen. Es wird gefunden, daB die Anderung 
des Parametera beim Ziehen schnell auf ein Maximum wachst, dieser Wert beim Weiter-. 
ziehen unyerandert bleibt u. daB Orientierung erst erfolgt, wenn dieser Hochstwert 
erreicht ist. Vcrmutlich besitzt die erreichbarc gróBte Verzerrung eine bestimmto 
GroBe fiir jedes Metali oder jede Legierung. Bei schwach gezogenen Konstantan- 
drahten findet sich dicht unter der Oberfliiche eine Schicht mit weniger yerzerrtem 
Gitter. — Der Temp.-Koeff. des elektr. Widerstandes erleidet beim Ziehen Andcrutigen, 
die den Parameteryeranderungen piakt. proportional sind. Es scheint die Verzerrung, 
dio ein Gitter erleiden kann, ehe Gleiten oder Brucli auftritt, eine GroBo von funda- 
mentaler physikal. Bedeutung zu sein. (Proceed. physical Soc., London 44. 67—74. 
1/1. 1932. National Physical Lab.) H u n i g e r . .

Lampe, Neumann und Weber, Messungsergebnisse an Invardrahten. Im Rahmon 
von internationalen Vergleiehsmessungen wurden 4 Inyardrahte ausgemessen, deren 
Langen 1927 in Sevrcs, 1928 in Teddington bestimmt waren u. die z. T. nach der 
Mcssung in Berlin 1929 noeh einmal 1930 in Teddington gemessen wurden. AuBer- 
dem wurden 9 andere Inyardrahte gemessen. Ais Zwischennormal diente bei den 
Messungen ein InvarbandmaB, das iiber einen 4 m-InvarmaBstab an das deutsche 
Prototyp Pr 18 angeschlossen worden war. Die Drahto blicben wahrend der 
Messungen, die sich oft iiber melirere Tage erstreckten, dauernd unter einer Spannung 
von 10 kg. Dabei zeigt sich, daB alle Drahto wahrend der Messungen sich ver- 
langern. Dio spater in Teddington erhaltenen Werte schlieBcn sich im Simie einer 
Verliingerung aller Driihte gut an die letzten bei der PTR. ausgefulirten Messungen 
an. Bei einzelnen Drahten tritt nach der Vcrlangerung eine Verkiirzung auf. Aus 
den Messungsergebnissen wird geschlossen, daB bei Basismessungen mit erhohter 
Genauigkeitsanforderung die Best. der dabei benutzten Inyardrahte vor u n d  nach
der Ausmcssung der Basis erforderlich ist. Auch wiire zu iiberlegen, ob die inter
nationalen Yergleichsmessungen nicht mit einem anderen, konstanteren Drahtmaterial 
ausgefiihrt werden sollten. (Ztsehr. Vermessungswesen 1931. 315—22. Wissenschl; 
Abh. physikal.-teehn. Reichsanst.alt 15. 105—12. 1931.) H u n ig e r . ,

J. W. Hinchley, Riickgewinnung von Melallen aus Riickstanden. Verwertung voii 
Bronzeabfallen nach dem elektrolyt. Verf. yon O. SCARPA. Der Sn-haltige Schlamm 
der Elektrolyse wird durch h. Soda ausgezogen u. einer nochmaligen Elektrolyse unter- 
worfen. Riickgewinnung des Sn aus WeiBblech geschieht nach 3 Verff.: 1. Elektrolyse;
2. GOLDSCII.MIDT-Yerf. mittels Cl-Gas; 3. durch Laugung der Abfalle mit einer Lsg. 
von PbO u. NaOH. Alte Haldenruckstande mit 10% Zn u. 4% Pb konnten durch 
Laugung mit 21/i % H2S 04-Lsg. aufgearbeitct werden. Beschreibung der yerwendeten 
Apparatur. (Journ. Institution electrical Engineers 8. 177—88. 1930.) N ik l a s .

R. C. French, Ilochglanz auf Melallen. Vf. zeigt an Hand yon Róntgen- u. Elek- 
tronenbeugungsunterss. yon geatzten u. bis zu yerschiedenem Grad (mit Schmirgel- 
papier 00—0000, MgO u. Polierrot) polierten Oberfliichen yon Cu, Ag u. Stahl, dali 
mit fortschreitendem Polieren die dem Krystallgitter des Bletalls zugehorigen Inter- 
ferenzringe yerwasclien werden u. zuletzt nur 2 breite Interferenzringe ubrigbleiben. 
Dieser Befund wird dahin gedeutet, daB dio Atome der Oberfliiche sich aus dem Gitter- 
yerband gel. haben u. willkiirlich yerteilt sind. Da sie sich nur auf eine endliche Ent
fernung yoneinander nahern’ kćinnen, wird dieser geringste Abstand yorherrschen u. 
es wird so ein halbgeordneter Zustand erreiclit, der der Unters. durch Elektronenbeugung 
zugiingig ist. (Naturę 129. 169—70. 30/1. 1932. Royal College of Science, South 
Kensington.) H u n i g e r .

A. Thum, Forschungsarbeiten iiber Werksloff und Festigkeit. Yf. gibt einen zu- 
sammenfassenden Berieht iiber 157 Werkstoff- u. Festigkeitsfragen betreffende Ab- 
handlungen der Sammlung „Forschimgsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens". 
Es sind in diesen die Erkenntnisse iiber die Elastizitiit u. Festigkeit, den EinfluB der 
Temp., der Form, der Zeit auf die Festigkeit u. Formiinderung der Metalle, die Harto 
u. ihre Priifung u. uber sonstige technolog. Eigg. der metali. Werkstoffe, uber die
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Festigkeit u. Elastizitat von Beton, Eisenbeton u. organ. Werkstoffen gesammelt. 
(Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 2. 65—80. 1931. Darmstadt.) H u n i g e r .

H. Reininger, Die Enlwicklung der Ronlgengrobstrukturuntersucliungen metallischer 
Werksloffc. I. Teil. Ubcrblick uber den Umfang u. die Anwendungsmoglichkeiten 
teclin. Rontgen-Grobstrukturunterss.; Vcrgleich der Apparate- u. Prufungstcc.hnik 
iij den wichtigsten Industriestaaten unter Beriicksichtigung der einschlagigen Literatur 
bis Oktober 1929. (GieCerei 18. 681—85. 28/8. 1931. Leipzig.) H u n ig e r .

John T. Norton und R. E. Hiller, Struktur ton kaltgezogenem Rohr. Kaltgezogeno 
Rohre aus C-ormem Stahl zeigen Strukturcn, dic einen Dbergang darstellen von der 
Ziehstruktur von Driihten zur Walzstruktur von Blechcn. Bei einer gróBenordnungs- 
maBig gleichen Verminderung von Wandstarkc u. Umfang ordnen sich die Krystalle 
bei sonst willkiirlicher Anordnung um die Rohraehse mit einer 110-Achse || zur Rohr- 
achse an. Bei iiberwiegender Red. der Wandstarkc wird die Struktur blechahnlich. 
Es liegt je eine Wiirfelflache der Krystallite || zu einer die Rohrwand tangierenden 
Ebene u. eine 110-Achse || zur Rohraehse. Die Art der Bearbeitung ist ohne EinfluB 
auf die Struktur, maBgebend sind nur die Abmessungsanderungen. (Techn. Publ. Amer. 
Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Nr. 448. 14 Sciten. Cambridge, Mass.) H u n .

G. Sachs, Mechanik der spanlosen Formung. Walzen, Pressen, Ziehen usw. Vf. 
bcrichtct. iiber die Ergebnisse von im Kaiser Williclm-Inst. fiir Metallforschung durch- 
gefuhrten Arbeiten, die die Grundlagen einer Mechanik der Formungsvorgange betreffen. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 49—54. 16/1. 1932. Frankfurt a. M.) H u n ig e r .

H. C. Kloninger, G. Keller und H. Meuche, Verwendung des eleklrischen Ofens 
fiir Nichteisenmetalle unter besonderer Beriicksichtigung des Blankgliihens. Kurze Be- 
schreibung der fiir den BlankgliihprozeB gebrauchlichen elektr. Ofen. (Jouni. Inst. 
Metals 46. 537—54. 1931. Brown Boveri u. Co. Baden, Schweiz.) H u n i g e r .

J. E. Hurst, Schleuderguf} in seiner Anwendung auf Nichteisenmetalle und -legie- 
rungen. (Vgl. C. 1931. II. 3255.) Erste Anwendung des Schleudergusses auf Bronze- 
legierungen von J. W iiit l e y  im Jalire 1844. Untcrschiede des Kleingefiiges bei 
Kokillen-, Sand- u. SchleuderguB. In gleicher Weise eignen sich Aluminiumbronze, 
Cu-Ni-, Cu-Ni-Si-Legierungen fiir dieses GicBverf. (Metal Ind. [London] 40. 88—92: 
15/1. 1932.) N ik ł a ś .

R. Berger, Komplizierler diinmcandiger Nafigufl. Verwickelte diinnwandige Stiicke 
lassen sich erzielcn, wenn der Formsand nicht zu feucht ist, warmer Sand vermieden, 
der Modcllsand aufgesiebt u. keine Knollen verwendet werden, der Sand uberall gleich- 
maBig gestampft ist, geniigend Luftkaniile vorgesehen sind, die GuBform vor dem 
Zulegcn mit fein gestoBenem Kolophonium eingestiiubt wird, das Zulegen selbst mit 
groflter Aufmerksamkeit erfolgt, mogliclist schnell gegossen wird, ohne abzusetzen, 
die Schlacke beim GieBen ganz zuriickgehaltcn u. das GuBstuck nicht zu friih aus der 
Form genommen wird. (Metali 1931. 83—84. 1931.) K a l p e r s .

J. Homer Winkler, Malrizen aus Metali. 4 Verff. sind gangbar: Einpressen der 
Modelle in Pb, Herst. auf galyanoplast. Wege, Verwendung leichtschmelzbarer Le- 
gierungen, Drucken der Matrizen aus einem dunnen Metallblech (Galvanotex-Yerf.). 
(Brass World 28. 7. Jan. 1932. Cleveland.) K u t z e l n ig g .

J. T. Catlett, Atomares Wasserstoffliclitbogenschweiflen. Besehreibung der Grund: 
ziige dieses Verf. u. der von der G e n e r a l E le c t r ic  Co. ausgebildeten Apparatur. 
Lichtbilder des Kleingefiiges von SchweiBstellen eines Stahles mit niedrigem C-Geh., 
oines Ni-Cr-Stahlcs mit 18% Cr, 8% Ni u. eines nitrierten Stahles. Nichteisenmetalle 
lassen sich gleichfalls nach diesem Verf. schweiBen. (Metals & Alloys 2. 272—76. Nov.
1931.) N iklas.

J. H. Critchett, Sauerstoff-Acetylenschiceipen ton legiertem Eisen und Stahl. 
SchweiBen von Cr-Stahlen mit hohem Cr-Geh. SchweiBflamme soli neutral gebaltcn 
werden. Verwendung von FluBmitteln ist vorteilhaft. Bcsprcchung des Verh. von 
Legierungen mit 4—6°/0 12—16°/„ 16—20% u. 20—30% Cr. Die SchweiBtechnik 
der Cr-Ni-Lcgierungen mit 17—25% Cr, 7—12% Ni; 7—25% Cr, 17—22% Ni; Mn- 
Stahlc mit 1—2% Mn u. 12% Mn u. hochsiliciertem Fe, z. B. Duriron. (Metals & Alloys

R. H. Leach, Silberlote und ihre Anwendung. Verss. des Laboratoriums von 
H a n d y  u. HARMAN iiber die Bindung von Silberloten u. verschiedenen Metallen. 
Die Lotstellen von Cu, Messing, Ncusilber, Ni, Monelmetall u. Fe, die mit geeigneten 
Silberloten behandelt wurden, werden mikrophotograph. dargestellt. Die prakt. Yer-

2. 253—56. Nov. 1931.) N ik l a s .
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wendung mit Augabe der cntsprechenden FluBmittel fiir Silberlote. (Metals & Alloys 2.

Herbert Kurrein, Neuzeitliche Vernicklung. Zusammenfassender Berieht iiber 
iieuero Forschungsergebnisso auf dem Gobiete der Ni-Abscheidung. (Chem.-Ztg. 56.

L. C. Pan, Chemische Konlrolle der Nickelbiider. II. (I. vgl. C. 1932. I. 867.) 
Anleitung zur Best. der Aeiditiit. Metliylrot wird ais geeignetster Indieator empfohleń. 
Die Lage des Umschlagpunktes dieses lndieators bedingt es, dafl scbwaoh saure Lsgg. 
alkal. ersclieinen konnen u. dann mit 0,1 -n. H2S04 titriert werden miissen. — Analysen- 
diagramme. (Metal Clean. Finisli. 3. 799—804. Okt. 1931. New York.) K u t z e l n ig g .

L. C. Pan, Chemische KonlrolU der Nickelbiider. III. (II. vgl. vorst. Ref.) An- 
leitung zur Korrigierung von Aciditat u. Alkalinitiit. (Metal Clean. Finish. 3. 877—80. 
Nov. 1931. New !tork.) K u t z e l n ig g .

I. Laird Newell, Ein neues Verfaliren zur Wasserstoffionenkontrolle in galvanischen 
Badem. Dio Ausriistung bestelit aus einem Scliieberkomparator, einer Biirette u. 
einer Pipette auf gemeinsamem Stativ. Die Pipette ist zugleieh ais Colorimeterrolire 
verwendbar, wodurch es ermoglicht wird, den Fortschritt der Titration eolorimetr. 
zu verfolgen. — Anwendungsbeispielo. (Brass World 28- 1—2. Jan. 1932. Hartford, 
Conn.) K u t z e l n ig g .

W. Blum, Die Definierung und die Bestinnnung von ,,freiem Cyanid“ in Elektro- 
platlierlosungtn. (Metal Ind. [New York] 29. 484-—85. Nov. 1931. — C. 1932. I. 
995.) K u t z e l n ig g .

Eckert, Das MBV-Verfahren, ein ińrksames Oberflachenschutzverfahren fur Alu
minium und dessen Legierungen. Das MBV-Verf., ein modifiziertes B a u e r -Vo g e l - 
Verf. (Ztschr. Metallographie 1916-170), besteht in einer Behandlung der zu schiltzenden 
Gegenstande mit einer 90—100° h. Lsg. von 5% calcinierter Soda u. 1,5% Na2Cr04. 
Der entstelicnde Ubcrzug besteht wahrscheinlich aus einem Gemisch von Al- u. von 
Cr-Oxyd. Erhalt das Bad noch einen Zusatz von 0,25% NaOH, so bildet sieh die 
sehutzonde Schichte auch schon bei 70° bei 20 Min. wahrendcr Einw. Die MBV-Schieht 
ist widerstandsfahig gegen k. u. sd. W., gegen Salzlsgg., Seewasser u. A.; von Sauren 
u. Alkalien wird sie zerstórt. Ihre Hiirte u. Festigkeit ist nicht sehr groC. Das Verf. 
kommt hauptsiiehlich fiir den Innenschutz von Behaltern u. GefaBen aus Al u. seinen 
Legierungen (dio Cu-haltigen ausgenomnien) in Betraćht. (Metallwaren-Ind. Galvano- 
Tcclm. 30. 81—83. Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 3. 349—51. 1932. 
Grevcnbroich.) K u t z e l n ig g .

G. Eckert, Ober die Ursachen der an Slandolkesseln aus Aluminium gelegenllich 
aufgełretenen Korrosionserscheinungen. Die bisher an Standólkesseln aus Al beob- 
achteten (seltenen!) Schaden hatten stets das gleiehe Aussehen: UnregelmaBig verteilte 
Anfressungen des Apparateblechs von meist rundlicher u. seharfrandiger Form. Yerss. 
zur Erkltirung ihrcs Entstehens sind schon seit Jahren untornommen worden, aber 
immer erfolglos verlaufen. Verss. des Vf. ergaben, daB Leinol dann Al in der fragliehen 
Weise korrodiert, wenn es iiberhitzt wird (ca. 370°); der schuldige Teil ist nicht das 
h. Ol selbst, sondern sein Dampf. In Standólkochcreien ist deshalb streng darauf zu 
achten, daB das Leinol nicht unnótig iiberhitzt wird, zumal, da ein iiborhitztes Ol 
qualitativ unbedingt schlechter ist, ais ein unter n. Umstanden liergestelltes Produkt. -— 
Weitcre Verss. ergaben, daB die fiir Standólkessel bisher verwendeten Cu-Boden auch 
im n. Betriebe einen standigen Angriff erfahren, wodurch sowohl unter Umstanden 
der Kessel gefahrdet werden kann, ais auch das Ol nachteilig beeinfluBt wird. Rein-Al 
ist zweifellos dor am besten geeignete Werkstoff fiir derartige Apparate; es sollte ver- 
sucht werden, die Cu-Boden durch solche aus Al zu ersetzen. (Hausztschr. V. A. W. 
u. Erftwerk Aluminium 3. 351—54. Sept./Nov. 1931. Erftwerk.) H a r t n e r .

H. Bohner, Ober die angriffsi-erhindernde Wirkung von Wasserglaszusiitzen zu 
Brom- und Chlorwass&r bzw. Chlorlcalklosungen. Walzharte u. wcichgegliihte Rein-Al- 
Blechproben (99,5% Al), walzharte Siluminblechproben u. Lautal wurden 48 Stdn. 
lang bei Zimtnertemp. in gesiitt. Lsgg. von Cl- u. Br-W. eingelegt, denen Na-Wasser- 
glas in Prozentsiitzen von 0,1; 0,5; 1; 5; 10 u. 15% zugesetzt war. Bei Wasserglas- 
gehh. von 0,5% an im Fallc des Cl, von 5% an im Falle des Br war die Aggressivitat 
der Lsgg. auf die Bleche deutlieh herabgcsctzt. — Chlorkalk in Mengen von 0,5 u. 1% 
in W. griff schon boi Zimmertomp. Al-Bleche inuerhalb 24 Stdn. stark an; 0,1 %ig. Lsgg. 
zoigten schwache Korrosion; im Verlauf von 7 Tagen wurden alle 4 genannten Materialien 
Von allen Chlorkalklsgg. stark angegriffen. Dagegen bliebcn in wasserglashaltigen

278—83. Nov. 1931.) N ik l a s .

93—94. 114—15. 3/2. 1932.) K u t z e l n ig g .



1932. I. I I vm. METALLURGIE; IŁŚTALLOGRAPHIE u sw . 1823

Chlorkalklsgg. Rein-Al u. Silumin aucli bei 8-tiigiger Vers.-Dauer v6llig blank u. un- 
angegriffen. Lautal bedeckte sich mit einem grauen Obcrzug; darunter war aber koin 
Angriff feststellbar. In l°/0ig. Chlorkalklsg., der 1, 3 u. 5% Wasserglas zugesetzt 
war, zeigten Bleclie aus Rein-Al u. Silumin auch nach 48-std. Kochen am RiickfluB- 
kiihler keine Verandorungen; Lautalbleche wurden stellenweise etwas fleckig, aber 
auch bei ihnen war kein starkerer Angri£f nacliweisbar. Zusatz von Wasserglas setzt 
also die angreifendo Wrkg. von Chlorwasser-, Bromwasser- u. Chlorkalklsgg. auf Al 
herab oder hebt sie vóllig auf. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 8. 
347—48. Sept./Nov. 1931. Lautawerk.) H a r t n e r .

Minerals Separation Ltd., London, iibert. von: William Trotter, San Francisco, 
Californien, und Eltoft Wray Wilkinson, Berkeley, Californien, Schaumschwimmver- 
fahren. Ais Schaumer wird eino organ. Vcrb. yerwendet, die aus zwei KW-stoffradikalen 
besteht, von denen jcdes an ein S-Atom gebunden ist, die selbst cbenfalls miteinander 
verbunden sind. Mindestens eine der KW-Gruppen soli ein aliphat. oder ein Ring- 
kohlenwasserstoff-, z. B. ein Phenyl- oder Kresylradikal sein. (E. P. 362 366 vom 
1/9. 1930, ausg. 31/12. 1931. A. Prior. 4/9. 1929.) Ge is z l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Reginald JohnLemmon, 
Norton-on-Tees, Durham, England, Schaurrischwimmyerfąhren fiir o.rydische Erze. Die 
Flotierung erfolgt in Ggw. einer Cyanidverb. (E. P. 362961 vom 3/9. 1930, ausg. 
7/1. 1932.) . Ge is z l e r .

Minerals Separation Ltd., London, iibert. von: Stanley Tucker, London, 
Schaumschwimmverfahren besondcrs fiir oxyd. Erze. Die Flotierung erfolgt in Ggw. 
einer organ. Thioverb., besonders eines Alkalixanthates, einer Fettsaure, z. B. Olsaure 
oder eines Alkalisalzcs einer Fettsaure u. eines ausflockenden Mittels, wie Natrium- 
silicat oder Kieselsauresol. Die Fettsiiurc u. das ausflockende Mittel werden zweck- 
miiBig beim Malilen des Erzes zugesetzt. Das Xanthat wird in die Erztriibe kurz vor 
der Flotierung eingcfiihrt. (E. P. 363122 vom 6/12. 1930, ausg. 7/1. 1932.) Ge is z l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, V. St. A., iibert. von: 
Herbert A. Lubs, Penns Grove, New Jersey, und Arthur L. Fox, Schaumschimmm- 
terfahren. Ais Schaumer wird bei der Flotierung ein Mittel zugesetzt, das die folgondeO
Konstitutionsformel besitzt: R—C<ć^g .̂ Hierin kann H durch ein Metali, besondcrs 
ein Alkalimetall oder Pb ersetzt werden. R ist ein organ, (aliphat., aromat, oder hetero-

scycl.) Radikal, von dem ein C-Atom an die Gruppe — gebunden ist. (A. P.
1839155 vom 13/12. 1927, ausg. 29/12. 1931.) Ge is z l e r .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Verfahren zur Be- 
scldeunigung der Sedimentation von Erz-, Kohlen- und ahnlichen Truben unter Behandlung 
durch elektrischen Strom, dad. gek., daB der Triibe entweder vor oder nach der Behandlung 
durch den Strom an sich bekannte, dio Leitfahigkeit der Triibe nicht storende Śedi- 
mentationsmittel zugesetzt werden. (D. R. P. 541922 KI. 1 a vom 20/3. 1928, ausg. 
18/1. 1932.) Ge is z l e r .

Ges. fiir Linde’s Eismaschinen Akt.-Ges., Hóllriegelskreuth, Entfemung von 
Kohlensdure aus im Kreislauf verwendeten kohlenoxydhaltigen Reaktionsgasen zur lleduk- 
łion von Erzen, dad. gek., daB die C02 aus dem Reduktionsgas durch Losen in solchen 
Łćisungsmm. (auBer reinem W.) entfernt wird, dio CO. bei gewohnliclicr Temp. auf- 
nehmen u. bei maBiger Temperaturerhohung wieder abgeben. — Zur Erleichterung 
der Entbindung des C02 kann N» durch die Lsg. geblasen werden, dor ais Nebenprod. 
gewonnen worden ist. (D. R. P. 543 345 KI. 40a vom 25/2.1930, ausg. 4/2.1932.) K u h l .

Metallge3. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandeln der kohlehaltigen Riickstdnde 
von Verfliichtigungsverfahre?i im Drehrohrofen, dad. gek., daB dio Ruckstando unmittel- 
har anschlieBend in mit Dampf betriebenen Generatoren weiter verarboitet werden, 
wobei die hierbei gcwonnenen Gase gegebenenfalls durch den Verfluchtigungsofen unter 
Nachverbrennung geleitet werden. — Das Vcrf. wirkt den wirtschaftlichen Nachteilen 
entgegen, weleho durch dio aus techn. Griinden zweckmaBige Verwendung von ubor- 
sehiissiger (reduzierend wirkender) Kohle vcranlaBt werden. (D. R. P. 542 973 KI. 40a 
vom 14/8. 1930, ausg. 30/1.. 1932.) K u h l in g .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Vornahme von Metall- 
rerfluchtigungen im Drehrohrofen, bei denen das Materiał mit festen Brennstoffen ge- 
mischt, im Gleichstrom zu den Reaktionsgasen durch den Ofen gefuhrt u. durch oine
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Zundflamme crhitzt wird, 1. dad. gek., daB die zur Verbrennung der Reaktionsprodd. 
erforderliohe Luft ganz oder teilweise erst nach Vorwarmung des Materials in den Ofen 
eingefuhrt wird. —  2. dad. gek., daB die Reaktionsluft vorgewarmt, z. B. durch die Ab- 
gase des Prozesses, dem Ofen zugefuhrt wird. — 3. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach 
Anspruch 1. u. 2., dad. gek., daB zwischen der Zono bloBer Vorwarmung des Gutes u. 
der Zono der unter Luftzutritt erfolgenden Rk. ein oder mehrere Stauringe angebraclit 
sind. — Das Verf. bewirkt eine Verringcrung der zum Anziinden erforderlichen Brenn- 
stoffmenge u. gestattet die Regelung der Red. u. Verfluchtigung. (D. R. P. 542 972 
KI. 40a vom 15/11. 1929, ausg. 30/1. 1932.) K u h l in g .

Richard Rosendahl, Letmathe, Entchloren ton Laugen chlorierend gerdstełer Kies- 
dbbrande und dhnlich zusammengesetzter Lósungen unler Oewimiung samtlicher Metalle 
und rerwerlbarer Sałze miltels Kreislaufprozesses, bei dem das CL ais CuCl ausgefallt 
wird, dad. gek., daB man der Lauge soviel H2SO., zusetzt, ais zum Freimachen von HC1 
aus den vorhandenen Chloriden mit Ausnahme yon CuCI2 benótigt wird, u. daB hierauf 
das yorhandene Cu u. das CL durch Zusatz von CuOH ausgefallt, der Nd. von der Lsg. 
abgetrennt u. die Lsg. nach der Reinigung der Zinkelektrolyse unterworfen wird, wonach 
sie dann wicder zur Behandlung neuer Lauge Vcrwendung findet. — Aus dem Nd. wird 
das aus CuCl2 u. CuOH entstandene Cu(OH)2 mittels H2S04 gel. u. die Lsg. elektro- 
lysiert, das zuriickbleibende CuCl mittels Ca(OH)2 in CuOH verwandelt u. dicses zur 
Fallung des CuCl2 in weiteren Mengen der Laugen gebraucht. (D. R. P. 543 346 KI. 40 a 
vom 13/4. 1927, ausg. 4/2. 1932.) K u h l in g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Sintern ton Eisenspat. Die fein 
gemahlenen Erze werden gerostet u. noch h. auf einer gliihenden Koksschicht aus- 
gebreitet, auf der sie in einem Ofen von oben durch eine Flamme erhitzt werden. Der 
Sinterapparat besteht aus einem Wagen aus feuerfestem Tragermaterial fiir den Koks, 
den man durch Unterluft, die durch den Boden des Wagens gcfuhrfc wird, heifl blast. 
(F. P. 715 058 vom 10/4. 1931, ausg. 25/11. 1931. D. Prior. 12/4. 1930.) Ge is z l e r .

Peter Kolling, GieBen, Verhiitung des Abbrandes bei Zusdtzen im Kupolofen, dad. 
gek., daB dic Zus&tze (Veredelungsstoffe, wie Ferrolegierungen, Ni, Ti usw.) beim 
Śchmclzen, ohne besondere Schutzmittel in fl. Fe aufgelóst werden, das sich in einer 
mit dem Kupolofen drucklos verbundenen, mit dem Herde in anniihernd gleichor 
Hóhe liegenden u. nach auBen hin abgesohlossenen Kammer sowio im Herde des Kupol- 
ofens sammelt. — Dio Auflósung der Zusatze in dem fl. Fe erfolgt unter LuftabschluB. 
(D. R. P. 542 771 KI. 31a vom 18/4. 1930, ausg. 29/1. 1932.) K u h l in g .

Bernhard Vervoort, Dusseldorf, Eisenlegierungen. Die Legierungen enthalten 
neben Fe 15—40% Cr, 0,7—2,6% C u. 0,4—3% Si. In rohem gegossenem Zustande 
sind diese Legierungen nicht samtlich rostbestandig, werden es aber beim Glatten 
ihrer Oberflachcn; auch im ungeglatteten Zustand sind Legierungen rostbestandig, 
welche neben Fe 20— 40% Cr, 0,1—2,3% C u. 0,4—3% Si enthalten. Der Geh. an Cr 
soli mit dem Geh. an C steigen. Die Legierungen sind leicht gieBbar, besitzen guto 
Festigkeitseigg. u. lassen sich leicht mechan. bearbeiten. (E. P. 362 375 vom 25/8. 1930, 
ausg. 31/12. 1931. D. Prior. 19/5. 1930.) K u h l in g . ,

Eugen Piwowarsky, Aachen, Laugenbestandiges Gufleisen, gek. durch die Ver- 
wendung des an sich bekannten GuBeisens mit 0,1 bis hochstens 0,6% Sb zur Herst. 
von solchen Gegenstanden, bei denen es auf Bestandigkeit gegen Laugen ankommt. — 
Mehr ais 0,6% Sb durfen nicht mit dem Fe legiert werden, weil dadurch die iibrigen 
Eigg. des GuBeisens ungiinstig beeinfluBt werden. (D. R. P. 543 562 KI. 18b vom 
17/7. 1930, ausg. 6/2. 1932.) K u h l in g . ;

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Herstellung ton geschioeifltem Eisen duroh
Erhitzen von Alteisen in einem Sclilackenbade auf SchweiBtemp. u. durch nachfolgende 
Behandlung durch Zangen, Hiimmern, Walzen u. dgl., 1. dad. gek., daB man das 
Alteisen bis zur Erreichung der SchweiBtemp. in einer Silicatschlacke von solchem 
Geh. an S i02 erhitzt, daB der Rost aufgel. wird. — 2. SchweiBofen zur Ausfiihrung 
des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Herdflache teilweise eine Muldę u. 
teilweise eine zur Muldę schiefe Ebene bildet, auf der das in der Muldę mit dem SchweiB- 
mittel behandelte Alteisęn durch unmittelbare Einw. der Flamme weitererhitzt wird. — 
Bei restloser Entfcrnung des Rostes wird Abbrand yollstandig yermieden. (D. R. P. 
543129 KI. 18b vom 27/3. 1930, ausg. 1/2. 1932.) _ K u h l in g .

Ludlum Steel Co., Watervliet, iibert. von: Ralph P. de Vries, NewtonvilIe, 
V. St. A., Siahllegierujigen. Die Legierungen enthalten Fe, C usw., 2—7% Si, 0,5 bis 
6%/ Cu u. bis zu 1,5% Mn. Sie schuppen nicht bei hohen Tempp. u. sind zur Herst.
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von H&hnen fiir Verbrcnnungskraftma8cliinen geeignet. (A. P. 1 839 089 vom 20/1. 
1926, ausg. 29/12. 1931.) K u h l in g .

Fritz Pfleumer, Dresden, Herstellung von Slahlpulyer fiir Schleif- u. magnoto- 
phonograpli. Zwecke, bei welchem die Harto durch Absckrecken u. die Kórnung durch 
Pulvern erzielt wird, dad. gek., daB hiirtbare Stiihlc zunachst in weichem ungehartetem 
Zustand feingepulvert u. dann in bokannter Weise durch Erhitzen u. Abloschen ge- 
hartet werden. — Die Hartung erfolgt zweckmaBig unter LuftabschluB. Das gehartete 
Stahlpulvcr wird z. B. durch Windsichtung von feinsten Teilchen befreit; zu magneto- 
•phonograph. oder Schleifzwecken wird das Pulver auf Papier oder andereu Triigorn 
befestigt. (D. R. P. 543 563 KI. 18e vom 3/1. 1930, ausg. 6/2. 1932.) K u h l in g .

Henry Edwin Coley, London, Zinn aus Erzen. Das zu vorarbeitende Erz wird 
auf seine Red.-Tcmp., aber nicht zum Schmelzen, z. B. auf 950—1000° erhitzt u. dann 
gleichzoitig mit rcduzierenden u. sulfiorenden Mitteln, zweckmaBig mit schwefelhaltigen 
KW-stoffen behandelt. Das entstandene Zinnsulfid wird in SnCl2 u. dieses in bekannter 
Weise in metali. Sn verwandelt. (E. P. 361402 vom 18/8. 1930, ausg. 17/12.
1931.) K u h l in g .

Honorary Advisory Council for Scientific and Industrial Research in Canada, 
Ottawa, und Horace Freeman, Vancouyer, Britisch Columbia, Verarbeitung sul- 
fidischer Erze leioht schmclzbarer Metalle, wio Pb u. Zn. Mischungen der Erze mit 
Na2S werden geschmolzen, dio entstandene Sehlacke abgetrennt, durch die von der 
Schlackc getrennte Sclimelze Gleichstrom geleitet u. das am Boden angesammelte ge- 
Hehmolzene Metali abgczapft. (Can. P. 284 442 vom 11/8. 1922, ausg. 30/10.1928.) Kii.

Armand Godefroid, Berlin, Reinigen von Aluminium und Aluminiumlegierungen 
gemaB Patent 490349, dad. gek., daB das geschmolzene Metali in bekannter Woise 
noch mit Stoffen, z. B. mit Cl2 oder Vorbb. des Cl2, behandelt wird, die eine Bk. chem,. 
oder physikal. Natur erzeugen. — AuBer der Entfernung von Gasen u. anderen Ver- 
unreinigungen wird Strukturverfeinerung erzielt. (D. R. P. 543 300 KI. 31o vom 
29/8. 1930, ausg. 3/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 490349; C. 1931. I. 1005.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindor: Heinrich Gockel, 
Leverkusen), Laugen von EdelmetalUn, besonders von Au, aus diese enthaltenden 
Erzen, dad. gek., daB wss. angcsauerte Lsgg. von Thioharnstoff oder seinen wassor- 
lósliehen Deriw. ais Laugen benutzt werden. — Das Verf. dient ais Ersatz der gefahr- 
lichen Cyanidlaugerei. (D.R.P. 543304 KI. 40a vom 1/5. 1930, ausg. 4/2. 1932.) K u h l .

W. C. Heraeus G. m. b. H., Hanau, Gewinnung des Plalins und seiner Beimelalle 
(Pd, Ir, Bh, Ru, Os) aus Erzen, Konzentraten, Gekriitzen, Speisen, gebraucliten 
Kontaktstoffen u. dgl., sofern diese dio genannten Metalle in feinster Verteilung in 
yerorzter Form oder mit unedlen Metallen legiert enthalten, auf naBmetallurg. Wege, 
1. dad. gek., daB das innig mit NaCl gemischte Materiał bei ruhender oder bewegter M. 
der Einw. von Chlorgas bei 500—650° ausgesetzt u. darauf mit Cl8 enthaltendem W. 
liingere Zeit in der Warme behandelt wird, wobei die Edelmetalle ais NaCl-Komploxe in 
Lsg. gehen, aus der man sic mit bekannten Fallungsmitteln, wie Cu, Fe, Zn, H.S u. dgl,, 
oder elektrolyt. niedersclilagt. — 2. dad. gek., daB das von auBen einzuleitende Chlorgas 
vorher aktiviert wird, z. B. durch Bestrahlung mit ultraviolottem Licht, auf elektr. 
Wege oder irgendeine andere Art. —- Boi Ggw. von Os u. Ru wird in geschlossenen 
GefaBen gearbeitet. (D. R. P. 543 278 KI. 40a vom 30/3. 1927, ausg. 3/2. 1932.) K u h l .

Hirsch, Kupfer- und Messingwerke Akt.-Ges., Messingwerk, Zum Kokillen- und 
Spritzgu/3 geeignele Legierungen. Die Legierungen bestohen aus Cu u. Si. Erhóhte 
Festigkeit zeigen Legierungen, welchc neben Cu u. Si noch 0,2—28% Zn enthalten. 
Die Gleiteigg. der Cu, Si u. Zn enthaltenden Legierungen werden durch weiteren 
Zusatz von nicht mehr ais 2% Pb, Sb, Bi, Cd, Zn, Ni, Co, Mn, Fe, Cr, Al, Ti, W, Mo 
oder Zr erhoht. (Schwz. P. 148 824 y o iii 2/7.1930, ausg. 16/10. 1931. D. Prior. 
31/3.1930.) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aluminiumlegierungen. Prakt. magnesium- 
ireie u. siliciumarme Legierungen des Al mit weniger ais 3% Cu u. gegebenenfalls 
kleinen Mengen Cd, Sn oder auch Sb, Tl, Pb oder Mn werden von Tempp. von mehr 
ais 400° abgeschreckt u. dann bei Tempp. von mehr ais 150° angelassen. Die Hartę 
u. Festigkeit der Legierungen werden durch das Anlassen verbesscrt. (Schwz. P.
1 4 8  5 5 2  vom 4/8. 1930, ausg. 1/10. 1931. D. Prior. 7/8. 1929.) K u h l in g .

Paul Kemp, Wien, Lagermetalle. Die Legierungen enthalten 65—77% Pb, 
’3— 14% Sn, 10—27% Sb, 0,7—2,5% As u. 0,5—3,5% In, Cd oder beide. (Can. P. 
:287 130 vom 13/1. 1928, ausg. 12/2. 1929.) K u h l in g ;
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John Howard Dęppeler, Weehawken, V. St. A., Aluminothermisches Ocmisch fiir 
das VerscJiweifien ton Schienen -nach dem aluminolliermischen kombinierlen Druck- und 
Schmelzterfahren, 1. gok. durch einen Zusafcz vou zerkleinertcr Schlaeke. — 2. dad. gek., 
daB Schlacke ver wendet wird, die aus einer aluminotherm. Rk. herriihrt. — Die Menge 
der zugesetzten Schlacke betragt 10—25°/0. (D. R. P. 542 856 KI. 49h vom 4/5. 1929, 
ausg. 29/1. 1932. A. Prior. 8/9. 1928.) K u h l in g .

Fritz Badertscher, Bern, Schweipmiltel. NaC103, Na2C03, H3B 0 3 oder Borax, 
KC103 u. A1(C103)3 werden mit der zum Lósen der 11. Bestandteile erfordcrlichen 
Menge W. gemischt. DieM. wird auf die SchweiBstelle u. den SchweiBstab aufgestrichen, 
(Sehwz. P. 148 8?8 vom 27/11. 1930, ausg. 16/10. 1931.) K u h l in g .

Franklin M. Warden, Chicago, ubert. von: J. Birchard Green, Chicago, Schwei/3- 
słabe aus weichen Stahlsorten werden in eino Aufschliimmung getaucht, die aus CaCOs 
(30 Teile), NaHC03 (lOTeilc) u. Dextrin (lOTeile) in W. (20 Teile) besteht. Der 
getrocknete Uberzug haftet fest auf der Unterlage u. ermóglicht die Herst. einer dichtcn 
SchweiBnaht bei hoher Stromstiirke. (A. P. 1839 961 vom 14/5. 1928, ausg. 5/1.
1932.) Ge is z l e r .

Quasi-Arc Co. Ltd., London, iibert. von: Edwin Frank Newell, London, Schweifien 
ton Manganslahlen. Zur Erhóhung der VerschlciBfestigkeit yon austenit. Manganstahlen 
schweiBt man eino Schicht von austenit. Ni-Cr-Stahl mit 7— 10% Ni u. 15—20% Cr 
elektr. auf. (E. P. 363 018 vom 25/9. 1930, ausg. 7/1. 1932.) Ge is z l e r .

Siemens & Halske Akfc.-Ges. (Erfinder: Walter Birett), Berlin, Einrichlung 
sur Galtanisierung, besonders zur Innenflachenyerchromimg, mit nur teilweisc wirk- 
sameii Anodenflachen unter Benutzung von Elektrolyten mit einem Geh. an Metall- 
oxyd lósender Saure, z. B. H2S04, H3B 03 o. dgl., dad. gek., daB diejenigen, mit der 
Anodę in leitendcr Verb. stehenden Teile, die mit dem Elektrolyten in Beriihrung 
kommen u. dereń elektrolyt. Arbeiten unterdriickt. werden soli, aus Ta bestehen oder 
mit einem Uberzug aus Ta yersehen sind. — Auf dem Ta bildet sich eine dichte 
Oxydschicht aus, welclie auch gegen den Angriff starker Sauren bestandig ist. 
(D. R. P. 542 413 KI. 48a vom 6/9. 1928, ausg. 23/1. 1932.) K u h l in g .

Ternstedt Mfg. Co., iibert. von: John F. K. Mc Cullough und Benjamin 
W. Gilchrist, Detroit, V. St. A., Verchromen. Die (elektrolyt.) Verchromung erfolgt 
unter Verwendung von Chromanoden, der Elektrolyt besteht aus wss. Lsgg. von CrCl3, 
denen ein oder mehrero Halogensalzc der Alkali- oder Erdalkalimetalle zugesetzt sind. 
Im Laufe der Elektrolyse werden dem Elektrolyten noch HCI u. C20 4II2 zugefiigt, 
um aus der Anodo gol. Chromat zu reduziercn. Die Elektrolyse kann mit hohen Strom- 
dichten ausgefiihrt werden u. verlauft deshalb verhaltnismaBig rasch. (A. P. 1 838 777 
vom 26/3. 1928, ausg. 29/12. 1931.) K u h l in g .

Waters Non-Inflammable Wire Glass Co., Ltd., iibert. von: Frederick Edward 
Johnson, Vancouver, British Columbia, Canada, Herstellung eines tjberzugs auf Dralit- 
gewebe. Drahtgewebc wird in eine Lsg. von 33 Pfd. Gelatine, 5 Pfd. 21/2 Unzen Glycerin,
3 Pfd. 2l/2 Unzen A12(S04)3 u. 7 Unzen Na2C03 in 25—30% einer 40%ig. Formaldehyd- 
lsg. u. 22 Gallonen W , die ca. 10 Min. bei 180° F gekocht hat u. auf 135— 140° F  
abgekiihlt worden ist, eingetaucht u. darauf getrocknet. (Can. P. 286 736 vom 27/8. 
1928, ausg. 22/1. 1929.) Eb e n .

Giinther Thiem, Leipzig, Herslellung ton sdurefeslen Uberziigen auf GuPstiicken, 
besonders auf Ringfilterkórben unter Verwendung eines auf die Form u. den Kern vor 
dem GieBen aufgebracliten Metallstaubes, dad. gek., daB Form u. Kern durch einen 
elektr. Strom erwarmt u. so weit erhitzt werden, daB der Metallstaub schm. — Das 
Vcrf. bietet Vorteile vor dem bekannten Verf., bei dem der Metallstaub durch die fl. 
GuBmasse selbst geschmolzen wird. (D. R. P. 542 093 KI. 31c yom 4/11. 1930, ausg. 
21/1. 1932.) K u h l in g .

John Davies, Waterloo b. Liyerpool, Korrosionsschutz fiir Melalloberflachen. Zu- 
nachst wird ein Farbanstrich aufgetragen, der einen hohen Geh. an Kalk unter Ver- 
wendung eines Bindemittels besitzt. Beispielsweise ist ein Mittel angegeben, enthaltend 
65 Teile Portlandzement, 10 Teile Casein, 15 Teile Magnesit, 10 Teile Asbest u. eine 
geringe Menge Resorcin, welche mit Bzn. zu einer Pasto angeriihrt werden. Nach dem 
Trocknen wird ein zweiter Anstrich aufgetragen, der aus einer kolloid. Lsg. von SiOa 
besteht. Eyentuell wird noch eine Deckschicht eines Celluloselackes aufgebracht. 
(E. P. 359 479 yom 23/6. 1930, ausg. 19/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Comp. Generale d’filectricite, Frankreieh, Korrosionsschutziiberzug fiir Bleirolire 
und Bleikabel, bestehend aus Teer, Goudron, Bitumen, Asphalt oder Zement, denen



mindestens 3% S oder S-abgebende Prodd. zugesetzt werden. Beim Aufbringen bildet 
sich sofort eine diinne Sehioht PbS, die weitere Angriffe des Pb yerhindert. (F. P. 
716148 vom 21/4. 1931, ausg. 15/12. 1931. D. Prior. 7/5. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Elliott Cumberland, Kingston Hill, England, Verfahren und Einrichlung zur V er- 
hinderung der ICorrosion an Kesseln und Iłohrleitungen mittels eines elektr. Stromes, 
wobei der Gegenstand mit einem Elektrolyten in Beriikrung gebracht wird, der die 
Leitung des negativen Stromes mit dem positiy verbundenen Gegenstand yermittelt. 
Dazu mehrere Abb. (A. P. 1842 541 vom 12/3. 1927, ausg. 2G/1. 1932. E. Prior. 15/G. 
1926.) M. F . Mu l l e r .

IX. Organiscłte Praparate.
Niagara Smelting Corp., Niagara Falls, iibert. von: Paul S. Brallier, Edward 

J. Buulap und Gerald D. Muggleton, Niagara Falls, New York, V. St. A., Herstellung 
ron Tctrachlorkohlensloff. In CS2 wird am RiickfluBkiihler in Ggw. eines geeigneten 
Katalysators, wie Fe, ĆL eingeleitet, bis im wesentliohen ein Gemisch von CC14 u. S2C12 
entsprechend der Gleichung CS2 -j- 3 Cl2 — >- CCI., +  S2C12 entstanden ist. Nach dcm 
Abdest. des gróBten Teilcs CC14 wird das im Riiekstand befindliche Schwefclmonochlorid 
mit CS2 gemaB der Gleichung CS2 -f- 2 S2C1Z — y  CC14 +  6 S umgesetzt. Der Schwefel 
kann in bekannter Weise in CS2 iibergefuhrt werden. Der so gewonnene Telrachlor- 
kohlensloff zcichnet sich durch eine groBe Reinheit aus. (A. P. 1 817123 vom 20/6. 
1922, ausg. 4/8. 1931.) R. H e r b s t .

Institut fiir physikalische Grundlagen der Medizin, Frankfurt a. M., Durch- 
fiihrung von Oasreaktionen. Das im E. P. 340 862 fiir die synthet. Herst. von NH3 
mit Hilfe dunkler Entladung im Wechselstrom angegebene Verf. wird fiir andere Gasrkk. 
empfohlen, z. B. zur Darst. von C2H2 aus CH, u. H z. (E. P. 362 869 vom 2/6.
1930, ausg. 31/12. 1931. D. Prior. 26/6. 1929. Zus. zu E. P. 340 862; C. 1931. I. 
2912.) Ge is z l e r .

Soc. des Carburants Synthótiques, Frankreich, Herstellung ungesdttigter Kohlen- 
icasserstoffe. Gas- oder dampffórmige gesiitt. KW-stoffe werden bei Tempp. von 450 
bis 600° mit sehr kurzer Erhitzungsdauer iiber Katalysatoren der 1. u. 8. Gruppe, 
besonders Cu, N i, Co u. Pt gefiihrt, wobei man noch H 2 zusetzen oder im Vakuum 
arbeiten kann. Die erhaltenen ungesatt. KW-stoffe, wie C\HĄ, C3H6, werden in H tSOt 
absorbiertu. in die entaprechenden Alkohole ubergefiihrt. (F. P. 711 454 vom 21/5.1930, 
ausg. 10/9. 1931.) D e r s i n .

Doherty Research Co., New York, iibert. yon: Sylvan R. Merley, Doyer, 
New Jersey, V. St. A., Alkohole aus Olefinen. Olefine, z. B. aus der Crackung von 
Petroleum, wrerden in anorgan. Sauren, wie H2SO(, oder H3P 04, absorbiert u. so in 
Alkylester iibergefuhrt. Dic erhaltene Esterlsg. wird mit der ca. 4-fachen Menge W. 
verd.; dabei etwa abgeschiedene Polymerisationsprodd. werden abgezogen; sehlicBlich 
wird durch Erwarmen auf 90° nicht ubersteigende Tempp. wahrend ca. 4 Stdn. hydroly- 
siert. Nach dem Abkiihlen u. einiger Rulie hat sich eine Schicht von unlóslicheren 
Alkoholen mit mehr ais 5 C-Atomen im Molekuł abgesetzt. Dieselbe enthiilt den rest- 
lichen Teil der bei der Absorption gebildeten Polymerisationsprodd. gel. u. wird eben- 
falls entfernt. Fur den Fali, daB eine Abscheidung hoherer Alkohole aus der Lsg. 
nicht erfolgt, werden zweoks Extraktion der Polymercn solche, wie Hexylalkohol, 
zugefiigt. Durch Dest. der sauren Lsg., wahrend welchcr durch Zugabc von W. die 
Saurekonz. unterhalb 15% gehalten wird, werden aLsdann geruchsreine Alkohole, die 
mithin frei von Polymerisationsprodd. sind, gewonnen. (A. P. 1 809 788 vom 26/3.
1926, ausg. 9/6. 1931.) R. H e r b s t .

Doherty Research Co., New York, iibert. von: Sylvan R. Merley, Dover, 
New Jersey, V. St. A., Trennung sekundarer Alkohole. Eine Mischung aus sekundaren 
Alkoholen wird der Dest. unterworfen u. Amylalkóhol sowie niedere Alkohole abdest. 
Der die hoheren Alkohole enthaltende Ruckstand wird mit einem Gemisch aus Benzol- 
sulfonsaure u. Isopropylalkohol behandelt, das zwar die Alkohole 1., aber nicht die 
qualitatsvermindernden Fremdstoffe bzw. Zers.-Prodd., die die obigen Alkohole ver- 
unreinigen. Aus der Benzolsulfonsaurelsg. werden durch fraktionierte Dest. unter 
yermindertem Druck alsdann geruchsreine hohere Alkohole gewonnen. (A. P. 1 835 571 
vom 23/12. 1925, ausg. 8/12. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung von Oxyalkyl- 
dihern tertidrer Oxyalkylamine. Man liiBt NH3, prim. oder sek. Aminę oder Oxyalkyl- 
aminc in Ggw. yon Lósungsmm. oder Yerdiinnungsmm. auf Alkylenoxyde in soleher
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Menge einwirken, daB mindestens die Oxyalkylilther der Oxyalkylamine entstelien 
kónnen. — Z. B. leitet man bei 30° in 500 Teile 20%ig. wss. NH3 1320 Teile Alhylen- 
oxyd (I), wobei man schlieBlich die Temp. auf 40° steigen laBt. Man erhalt die Deriw. 
des Triathanolamins (II): Monoozyalhylalher, Kp.2175—185°, — Dioxydthylather, 
Kp.2 195—205°, — Trioxydthylather, Kp.2 210—220°. — Aus 1000 Teilen (i-Athyl- 
hezylamin (dargestellt aus Bulyraldol u. gasfórmigem NET, bei unterhalb 40° in Ggw. 
von Ni-Fullererdekatalysator) u. 1000 Teilen I erhalt man dio Verb. (C4H„) (C2II5)CH' 
CH2'N(C2H4OC2H4OH) (C2H4OH), Kp.20 210°. Wendet man 1800 Teile I an, so ent
steht auch dio Dioxyathylverb. vom Kp.„ 235—240°. —  Aus N-Cyclohezyldialhanolamin 
u. I entsteht CdHijNfCjHjOH) (C2H.,OC2H.,OH), Kp.10 200—230°, neben dem ent- 
sprechenden DioxyałhylćUher, Kp.12 240—260°. Wendet man gleiche Teile der Kompo- 
nenten an, so entsteht eine Polyverb. der Formel C„H11N[(C2H40 )n-C2H.,0H)]2, nicht 
destillierbar. — Aus 180 Teilen I u. 260 Teilen Dibutylamin in 250 Teilen W. erhalt man 
den Ozydthylather des Dibwtyldtlianolamins, Kp.10 140—160°. — Aus 150 Teilen Butylen- 
oxyd u. 300 Teilen II in 150 Teilen W. bei 40° entsteht der Monooxydlhyldther von II, 
Kp.l2 200—210°. (E. P. 364 000 vom 25/7. 1930, ausg. 28/1. 1932. F. Pi 713 998 vom 
28/3. 1931, ausg. 5/11. 1931. D. Prior. 11/4. 1930.) A l t p e t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Kenneth. 
P. Munroe, Pennsgrove, N. J., Herslellung von Te/.raalkylblei aus einer Pb-Legierung, 
z. B . NaPb, u. Alkylchlorid in Ggw. von 0,4—1°/0 des Chlorids einer neutralen OH- 
Verb., mit Ausnahme yon W., die in dem Alkylohlorid 1. ist u. mit dcm einwertigen 
Metali der Legierung, z. B. mit dem Na, H2 zu liefern vermag. Vgl. A. P. 1 661 809; 
C. 1928.1. 2304. (Can. P. 289 038 vom 27/1. 1927, ausg. 23/4. 1929.) M. F. M u lle r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Fellsdure 
aus Oxydationsprodukten von Kohleniuasserstoffen. Die durch Oxydation von nicht- 
aromat. KW-stoffen erhaltlichen Eohfettsauren werden, gcgebenenfalls unter Zugabe 
von Stoffen, die bei den angewandten Arbeitsbedingungen fl., aber nicht fluchtig sind, 
wie liochsd. KW-stoffen, boi vermindertem Druck u. hoherer Temp. mit feinvortcilten 
Fil., wie W., Bzl., A., Bzn., Trichloriithylen, dest. Diese Fil. werden bcispielsweise 
durch Diisen in das Gut eingefuhrt oder unter Yerwendung von neutralen Gasen oder 
Dampfen, wie C02, N 2 oder iiberhitztem W.-Dampf, befórdert. So ist besondors Sat-t- 
dampf zur Ausiibung des Verf. geeignet. Z. B. wird ein rohes Fettsauregemiscli aus 
oxydiertem Paraffin von mittlerem Mol.-Gew. 250 mit einem Geh. von 7,7% in PAe. 
unJ. Oxycarbonsauren bei 280° u. 28 mm Hg mit Sattdampf, der mit W.-Staub von 
55° beladen ist, behandelt. Es wird in einer Ausbeute von 92% ais Destiliat eine fast 
gerucliloso Feltsdure von gelblichweiBer Farbo mit einem Geh. von 0,1% Oxysaure 
erhalten. Oder ein Oxydationsprod. aus russ. Gasol mit einem Geh. von 16,5% Oxy- 
carbonsauren wird bei 260° u. 20 mm Hg mit Nebeln von Trichlorathylen behandelt, 
die durch Durchleiten von C02 durch einen mit Trichlorathylen gefiillten Behalter 
bei 30° erhalten wurden. Es wird in einer Ausbeute von 80% oin hellgelbes Destiliat 
mit einem Oxysiiuregeh. von 0,2% gewonnon. Nach dem Verf. wird mithin eine prakt. 
quantitative Trennung der Fettsauren von Oxyfettsiiuren, Estoliden u. sonstigen 
Nebenprodd., die ais Dest.-Riickstande verbleiben, erzielt. (E. P. 358 278 vom 7/10.
1930, ausg. 29/10. 1931.) R. H e r b s t .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Gewinnung von Bluumure. CNH 
enthaltenden Gasen wird erstere dadureh entzogen, daB die Gase bei niederen Tempp. 
durch bis zu — 20° fl. Ester organ. Carbonsauren, z. B. Oxalsaurediathylester, Phthal- 
saureester, Cyanessigester, Propionsaureamylester u. dgl. geleitet werden. Aus den 
erhaltlichen Lsgg. wird die CNH z. B. durch Dest. abgeschieden. (Schwz. P. 148 749 
vom  3/6. 1930, ausg. 16/10. 1931.) K u h l in g .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herslellung von Amidinen. Man 
erhitzt aromat, prim. Aminę mit HCOOH in Ggw. von H3B 0 3 oder Boraten u./oder 
Fe-Metall. Z. B. erhitzt man 744 Teile Anilin mit 92 Teilen HCOOH u. 5 Teilen Borax 
8 Stdn. unter RuckfluB, wobei man das Rk.-W. entweichen laBt. Nach Abdest. de3 
uberschussigen Amins u. Zugabe von Bzl. setzt man HC1 zu, wobei sich das Monohydro- 
ćhlorid des Diplienylformamidins abseheidet. Die Rk. gelingt auch bei Zugabe von 
20 Teilen Fe-Drehspanen statt des Borax. Wendet man beide Zusatze zugleich an, so 
erhalt man 72% Ausbeute. (F. P. 717145 vom 16/5. 1931, ausg. 4/1. 1932. E. Prior. 
16/5. 1930.) A l t p e t e r .

Soc. an. des Matićres Colorantes et Produits Chimiques de St.-Denis und 
Robert Lantz, Frankreich, Herslellung von o- und p-Aminothiophenolen. 1 Mol. Chlor-
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nitrobenzol wird mit 2,5 Moll. Na.,S in wss. Lsg. bebandelt. Dabei wird vermutlioh 
zuerst das Cl durch SNa unter Abscheidung von NaCl ersetzt, worauf die Red. der 
NOo-Gruppe stattfindet. Durch Oxydation gelicn die Aminotliiophenolc leicht in 
Diaminodiphenyldisulfide iiber. — Z. B. kocht man 1230 ccm einer Lsg. von 492 g N atS  
u. 123 g 4-Nitro-l-chlorbenzol 7 Stdn., entfernt geringe Mengen p-Chloranilin durch 
W.-Dampf, kiihlt ab u. gibt eine gesatt. Lsg. von ZnS04 zu, bis ein Tropfen Brillant- 
gelb nur noch schwach rosa fiirbt. Man filtricrt den weiBen Ńd., lost ihn in 3 1 sd. W., 
die 400 ccm HC1 entlialten, filtriert u. vorsetzt das Filtrat mit einer Lsg. von 100 g 
ZnS04 u. 900 g NaCl. Beim Abkiihlen Icrystallisiert dic Zn-Verb. des 4-Amino-l-mer- 
captobenzols in groBen Nadeln aus. In gleicher Weise kann 2-Nitro-l-chlorbenzol in
2-Amino-l-mercaptobenzol, 2-Nitro-l,4-dichlorbenzol in 2-A mino-4-chlor-l-mercaptobcnzol 
u. 2,4-Dinitro-l-chlorbenzol in 2-Nitro-4-amino-l-mercaptobenzol iibergeftihrt werden. — 
Oxydiert man die Lsgg. der Aminothiophenole, oline ZnS04 zuzusetzen, durch einen 
Luftstrom nach der Neutralisation mit NaHC03, so erhalt man nach dom Umkrystalli- 
sieren aus A. bzw. Nitrobenzol das 4,4'-Dianiinodiplienyldisulfid vom F. 78°, das 
2,2'-Diaminodiphenyldisulfid vom F. 93°, das 2,2'-Diamino-4,4'-dichlordiphenyldisulfid 
vom F. 119° bzw. das 2,2'-Dinitro-4,4'-diaminodiplienyldisulfid vom F. 210°. — Das 
aus seincr Lsg. abgeschiedeno 4-Amino-l-mcrcaptobenzol schm. bei 30°. — Statt Na2S 
kann auch N aliS  oder ein anderes 1. Sulfid benutzt werden. (F. P. 714 682 vom 1/8.
1930, ausg. 18/11. 1931.) N o u v e l .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, ubert. von: Joseph M. F. 
Leaper, Buffalo, V. St. A., Herstellung von Benzylmercaptan. Bcnzylchlorid wird mit 
wss. NaSH umgesetzt. — Z. B. werden 650 Teile einer wss. Lsg. von 97,6 Teilen Na2S  
nach Zusatz yon H2S 04 mit 121 Teilen Benzylchlorid 2—2% Stdn. auf 75—80° erhitzt. 
Man gibt 120 Teile W. u. 80 Teile II2S04 von 50° Bó zu, riihrt 10—20 Min. u. trennt 
dic oberc Schicht ab. Sie besteht zu 75—90% aus Benzylmercaptan, zu 5— 20% aus 
Dibenzylsulfid u. zu einem geringen Teile aus Dibenzyldisulfid, von dcnen das erstero 
durch Losen in NaOH u. Fallen mit Sauren gereinigt werden kann. — In gleicher Weise 
lassen sich die Methyl- oder Cl-Derivv. des Benzylmercaptans herstellen. Ferner kann 
die Rk. unter Zusatz von wasserunl. Mittcln, wio Toluol, ausgefiihrt werden. (A .P. 
1 8 4 2 4 1 4  yom 16/1. 1928, ausg; 26/1. 1932.) N o u v e i,.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von Aminoarylthioglykol- 
sauren. Arylthioharnstoff wird mit Hilfe yon Cl2 oder Br2 in ein Aminothiazol uber- 
gefiihrt. Dieses wird durch Ringspaltung in ein Aminoarylmercaptan umgewandelt 
u. letzteres mit Monochloressigsaure kondensiert. — Z. B. suspendiert man 17,8 Teile 
p-Phenetylthioharnstoff in 10 Teilen CC1.„ leitet 7,1 Teile Cl2 ein, kocht oine Weile, 
kiihlt ab u. filtriert. Der Riickstand wird (nach dem Reinigen mit NaH S04) mit 4 Teilen
KOH u. 4 Teilen W. erhitzt, bis koin NH3 mehr entweicht, verd. u. mit 1 Mol. Mono
chloressigsaure yersetzt. Durch 1/2-std. Erwarmen auf 75° u. Fallen mit Saure erhalt 
man die 2-Amino-5-atlwxybenzol-l-tliioglykolsiiure in Form ihres Anhydrids. — Li 
ahnlicher Weise wird aus p-Tolylthioliarnstoff die 2-Amino-5-methylbenzol-l-thioglykol- 
saure u. aus o-Tolylthioharnsloff nach yorheriger Bromierung die 2-Amino-3-melhyl- 
ó-bronibenzol-l-thioglykolsaure erhalten. — Statt die Prodd. abzuscheiden, kann man 
sie in Lsg. in Thioindigofarbsloffe uberfiihrcn. (E. P. 361 306 vom 15/5. 1930, Auszug 
veróff. 17/12. 1931. A. Prior. 15/5. 1929.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wagner, 
Bad Soden, Taunus, Max Hessenland und Rudolf Brune, Frankfurt a. M.-Hochst), 
Verfahren zur Darsldlung ton kernhalogenierlen Deritalen der Aryl-l-th.ioglykol-2-carbon- 
sdureamide, dad. gek., daB man die Einw. von molekularem Cl2 oder Br: auf Aryl-l-thio- 
glykol-2-carbonsiiureamide liier in Ggw. von Katalysatoren vornimmt. Hierzu vgl. 
das Ref. iiber A .P . 1 823 073 (C. 1931. II. 3265). Nachzutragen ist folgendes:-Ais 
Katalysatoren sind auBer J auch Hg, Fe u. S geeignet. — Aus 5-Alhoxybenzol-l-lhio- 
glykolsaure-2-carbonsaureamid erhalt man bei der Bromierung 4-Brom-5-athoxybenzol- 
l-thioglykolsdure-2-carbonsdureamid vom F. 196— 197° u. bei der Chlorierung 4-Chlor- 
f)-dthoxybenzol-l-thioglykolsdure-2-carbo7isdureamid vom F. 188— 189°. (D. R. P. 540 916
IO. 12 q Tom 18/7. 1925, ausg. 5/1. 1932. Zus. zu D. R. P. 504 831; C. 1931. II.
4094.) N o u v e l .

Dow Chemical Co., ubert. von: Shailer L. Bass und Howard N. Fenn. Mid
land, V. St. A., Herstellung von 5-Phenylsalicylsaure. Man fiilirt p-Oxydiphenyl mittels 
CHClj in den Phenylsalicylaldehyd u. letzteren mit Alkali in die Saure iiber. — Z. B. 
werden 2 Moll. 4-Oxydiphenyl, 13 Moll. NaOH, 300 ccm W. u. 3,8 Moll. GHCl:i im
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gesclilossencn GefaB 1 Stde. auf 95—100° erhitzt. Man filtriert h., entfarbt mit Tier- 
kohlc u. laCt auskrystallisieren, wobei das gelb gefiirbtc Na-Salz des 4-Oxy-5-aldehydo- 
diphenyls in 80% Ausbeute erhalten wird. Letzteres wird mit der doppelten Menge 
wasserfreiem KOH erwarmt, bis die H2-Entw. nachgelassen hat. Man schm. 5 Min., 
lóst in W., fallt mit HC1 u. krystallisiert aus 25%ig. A. um. Die erhaltene 4-Oxxjdiphenyl- 
ó-carbonsaure bildet silberweiBe Nadeln vom F. 217— 218°. Ihr Melhylesler hat den 
F. 95°, ihr Athylester denF. 49°. Die Ester geben mit FeCl3 in alkoh. Lsg. roteFarbungen. 
(A. P. 1839 526 vom 12/5. 1930, ausg. 5/1. 1932.) N o u v e l .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Delaware, ubert. von: John M. Tinker und 
Vernon A. Hansen, Milwaukee, Trennung der 2-NitronaphtlMlin-4,8-disulfonsaure von 
ihren Isomeren in gel. Form durch Zusatz eines Oxyds oder Salzes des Zn, Mn, Co 
oder Ni. — Z. B. wird das Nitriergemisch mit W. verd. u. in die w. Lsg. ZnO, N iS04, 
CoCl2 oder MnSOj gegeben. Nach dem Abkiihlen auf 10—15° u. nach mehrstd. Riiliren 
scheidet sich das Metallsalz der Disulfonsaure ab. (A. P. 1836 204 vom 3/11. 1930,

M. F . Mu l l e r .

c h 3 c h 3
CH
i
c

ILC

ausg. 15/12. 1931.)
C. H. Boehringer Sohn Akt.-Ges. (Erfinder:

Georg Scheuing und Bruno Walach, Niedcr-Ingel- 
heim a. Rh.), Darslellung von 1,2,4-Triazolen. — Hierzu 
vgl. E. P. 340 237; C. 1931. I. 2398. Naehzutragen ist, 
daB man aus Carvenon durch Verestcrung mit Benzol- 
suljonsaureclilorid u. Einw. von Isobuttersaurehydrazid 
zum Isobutylliydrazidin vom F. 165° gelangt, wclches 
durch Erhitzen in das 3,4-subsliluierte S-Isopropyl-
1,2,4-lriazol von vermutlich nebenst. Zus. gelangt,
Kp.]4 230°, Krystalie aus A., F. 102°. (D. R. P.
541700 KI. 12 p vom 8/4. 1928, ausg. 15/1.
1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.,
Verbindungen. Man kondensiert organ. cycl. Verbb., welche einen ganz oder teilweise 
hydrierten cycl. Ring enthalten, in welchem 2 reaktionsfahige Substituenten in o-Stellung 
zueinander stehen, mit heterocycl. N-Ringverbb., welche in o-Stellung zu einer NHr  
Gruppe ein H-Atom enthalten. Hierbei entstehen Prodd., die einen cycl. u. einen hetero
cycl. Ring mit Hilfe eines 5-Ringes verbunden enthalten. — Z. B. wird Na-Amid in 
Toluol auf 90° erhitzt u. 2-Aminopyridin (I) in Toluol gel., zugetropft. Nach 1 Stde. 
setzt man o-Chlorcyclohexanon (II) hinzu. Das gebildete 2-(a-Pyridylamino)-cyclo- 
hexanon-l, F. 147°, laBt sich durch Kochen mit Eg.-Anhydrid (4 Stdn.) in die Verb. III

C = N

CH CH(CHs)a 
CH,

Darslellung helerocyclischer

N / \

umwandeln, F. 95°, Kp.; 150°, F. des Jodmethylals 257°. Aus a-Aminopicolin u. II 
erhiilt man dic III entspreohende 2-Methylverb., Kp.s 156—160°, F. 56°, F. des Jod-
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mcihylats 302°. — Aus I u. i-Mcthyl-2-chlorcydoliexanon-l (Kp.3 65—70°, dargestellt 
durch Chlorieren des 4-MdhylcydohaxanoU) entsteht die Verb. IV, Kp,3 150—154°,
F. $ i0,F.deaJodmethylals27Q°. Ebenso laBt sieh 4-Benzyl-2-ddorcydo!iaxatwn (Kp.j 150 
bis 155°) mit I  zu der IV entspreohenden Benzyherb. umsetzen, Kp.! 204— 212°. — Aus
3-Methyl-5-isopropyl-2-dilorcyclohexanon (Kp.3 95—100°) u. I wird Verb. V erhalten, 
Kp.! 155—160°. — Koclit man I mit o-Dibromcydohexan 10 Stdn. in A., so entsteht 
Verb. VI, Kp,3 122— 125°, F. 94°. — Aus 2-Chlorcydoliexanol u. N-Mdhyl-2-amino- 
pyridin  wird dio VI entsprechende ins-N-Mdhylvcrb. erhalten, Kp.3 140—145°. Setzt 
man III der Einw. von A. u. Na-Metall aus, so entsteht eine vóllig hydrierto Ferii. vom 
Kp. j 160— 163°, F. 58—59°, F. des Jodmdhylats 248°. — I liefert mit 2-Chlor-6-melhoxy- 
cydohemnon (Kp.„ 110—120°) dio Verb. VII, Kp.s 140°. — Aus 2-Amino-5 •nitropyridin 
u. 2-Chlorcyclohexanon (II) laBt sieh eine 3-Nitróverb. von III erhalten, F. 210°; dio 
zugehórigo 3-Aminoverb. sohm. bei 195°. Ver\vendet man 2-Amino-5-jodpyridin, so 
erhalt man dio 3-Jodverb. von III, Kp.3 187— 190°, F. 150°. — Aus i-Aminopyridin u. 
II entsteht Verb. VIII, nach Trocknen im Vakuum ein gelbes Pulver. — Setzt man
0-Bromcydopenlanon mit I in A. um, so entsteht Verb. IX, Kp.2)5145°. — Aus I u.
1-Oxo-2-brom-l,2,3,4-letrahydronaphthalin wird Verb. X erhalten, Kp.x 200—210°,
F. 157°, gibt ein swl. Chromat. — Aus II u. 2-Amino-6-methoxydiinolin wird Verb. XI 
erhalten, F. 265° (Hydrochlorid), F. der freien Baso 153°. — Setzt man U  mit 1-Amino- 
isodiinolin um, so entsteht Verb. XII, Kp.3 200—210°. — Mit 2-Amino-5,6-dimdhyl- 
pyrimidin liefert II dio Verb. XIII, Kp.2 190—200°, F. 186°. — Verb. XIV wird aus
II u. 2-Amino-i-methyltriazol erhalten, Kp.8 180°, F. 229°. (E. P. 360 027 vom 31/7.
1930, ausg. 26/11. 1931.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
Edward Robertson, Druclcen kunstseidener Striimpfe. Hand- u. Maschinendruck 

u. die dazu geeigneten Farben sind besprochen. (Rayón Record 6. 33—35. Jan.
1932.) Su v e r n .

— , Das lleservieren der Wolle. Die Anwendung von Wollreserve GB der
I . G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . auf W olle, H albw olle u. Seide is t  erlautert.
(Dtsch. Farber-Ztg. 68. Suppl. 9—10. 7/2. 1932.) Su v e r n .

— , Neue Farbereihilfsmiltel. Emulphor der I. G. F a r b e n in d u s t r i e  A k t .-G e s .  
ermóglicht ein leiehtes Emulgieren fetter Ole, fester Fetto u. von Mincralólen, fiir freio 
Fettsiiuren, z. B. Olein, kommt es nicht in Frage. Lenocal fl. der Firma iibertrifft ais 
Netz-, Iteinigungs- u. Detachiermittel Tiirkischrotol u. ahnliche Prodd., es dient zum 
Vornetzen schwer netzbarer pflanzlicher Faserstoffe, ais Zusatz beim Abkochen u. 
Beuchen, ais Anteigmittel fiir Farbstoffe u. ais Mittel zum Durchfarben. (Dtsch. Farber- 
Ztg. 68. 17. 10/1. 1932.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe. Mit Naphthol AS-LB  der I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .- 
Ge s . in Kombination mit den Basen der AS-Reihe erhalt man gut atzbare Brauntone 
von Khakioliye bis Rot- u. Dunkelbraun von schr guter Licht- u. guter bis hervor- 
ragender Wasch- u. Chlorechtheit. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 38. 24/1. 1932.) S u v e r n .

— , Neue Musterkarten. Hinweis auf die Modefarbenkarte des Rcichsverbands der 
Deutsohen Modeindustrie fiir die erste Halfto 1932. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 51. 31/1.
1932.) ' S u v e r n .

— , Neue Musterkarten und Brosdiuren. Vulkanisierechte Fiirbungen auf Baumwoll- 
stiick zeigt die I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . in einer Kartę mit Farbstoffen 
verschiedener KJassen. In einem Nachtrag veranschaulicht dio Firma ferner neuerdings 
herausgebrachte Indanthrenfarbstoffe auf Baumwollgam. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 
65. 7/2. 1932.) S u v e r n .

H. K. Salzberg, F. L. Browne und I. H. Odell, Verdiinnungsmittel fiir Olfarbe.
II. Kurzpriifungen von weiften Rolzhausanstridifarben mit verschiedenen Verdiinnungs- 
mitteltypen. (I. vgl. C. 1931. II. 2219.) Eingehende Verss. mit Balsam- u. Holzterpentiu- 
olen u. Benzinen ais Vordmmungsmittel bei BlciweiB-ZinkwciB-, BleiweiB-ZinkweiB- 
Asbestino- u. ZinkweiB-Lithopone-Asbestinc-KieselweiB-AuBenfarben auf Holz- 
brettehen in der Kurzpriifungsapparatur. Sehr geringe tjberlegcnheit der Terpentinólo 
hinsichtlich dor Wetterbestandigkeit. (Ind. engin. Chem. 23. 1214—20. Nov.
1931.) WlŁBORN.
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Soc. an.. Frśderic Steinfels (Fabrique de Savons Zttrich), Herstdlung von 
Netzmiildn. AquimolekuIare Mengen Cyclohemnol u. Triathanolamimalicylat werden 
zusammengegeben. Man erhalt ein U. Prod., das zusammen mit Seife u. gegebenenfalls 
KW-stoffen ais Nel z-, Reinigungs- u. Emulgierungsmittd dient. (F. P. 717 031 vom 
13/5. 1931, ausg. 31/12. 1931. Schwz. Prior. 31/5. 1930.) N o u v e l .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: 
Kurt Lindner und Arno Russe, Oranienburg), Verfahren zur faserschonenden Durch- 
fiihrung ton Wdsch-, Nelz- und Emulgierungsprozessen, dad. gek., dafl die Alkalisalze 
acylierter Oxyfettsauren, wie Ricinolsaure, Acetylricinolsaure, Savitinsaure, Linusin- 
saure, Isolinusinsaure, Oxystearinsaure, ais wirksame Stoffe zur Anwendung gelangen. 
Zur Acylierung kann man aliphat., aromat, oder hydroaromat. Saurereste verwenden. 
Man kann die acylierten Seifen auch zusammen mit Alkali, Alkalicarbonat oder gc- 
wóhnlichen Seifen anwenden. — 50 Teile einer aus Ricinolsiiure u. Benzoylchlorid in 
Ggw. Ton A1C13 gewonnenen Seife dienten im Gemisch mit 15 Teilen Terpineol, 10 Teilen 
Hexahydrophenol u. 25 Teilen Xylol zum Entschliohten olhaltiger Mischgewebe von 
Viscose mit Acetatseide, Naturseide oder Wolle. (D. R. P. 540 065 KI. 8 i vom 24/8.
1928, ausg. 5/12. 1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Thiess, 
Frankfurt a. M.-Sindlingen, und Bernhard Deicke, Frankfurt a. M.-Hochst), Her- 
sleUung von Kondensalionsprodukten, darin bestehend, daC man Cyclokexylamin oder 
seine Substitutionsprodd. mit Nitroderiw. der aromat. Reihe, die ein bewegliches 
Halogenatom enthalten, unter Austritt von Halogenwasserstoff umsetzt u. die so 
erhaltenen Nitroderiw.’ gegebenenfalls zu den entsprechenden Aminoderiw. reduziert. — 
Die so erhaltenen Cyclohexylarylamine sind teils Farbstoffe, teils Zwischenprodd. — 
Prod. aus Cydohexylamin (I) u. l-Chlor-2,4-dinilrobenzol, gelbe Blattchen aus A.,
F. 154°, U. in Bzl., Aceton, wl. in A. — Prod. aus I u. l-Chlor-2,4-dinilronaphlhalin, 
swl. in A. Prod. aus I u. l-Chlor-4-niłrobenzol-2-sulfonsdure, grungelbe Krystalle, farbt 
Wolle u. Acetatseide gelb. Prod. aus I u. l-Chlor-2,6-dinitrobenziol-4-sulfons<iure, rótlich- 
gelbe Blattchen aus h. W., farbt Wolle gelb. Das Prod. aus I u. l-Clilor-4-nilrobenzol-2- 
sulfonsaure liefert bei der Red. mit angeatztem Fe p-Aminoplienylcyclohexylaminsulfon- 
saure weifies Pulver, wl. in W., 11. in verd. Alkalien u. verd. w. HC1. Das Na-Salz der
1-N-Cycłohexylamiiw-4-nilrobenzol-2-$ulfonmure liefert beim Erwarmen mit H»S04 auf 
130° im Autoklaven in 5 Stdn. l-N-Cyclohexylamino-4-nitrobenzol, gelbe Krstalle aus Li- 
groin, F. 100°. In ahnliclier Weise erhalt man aus l-N-Cyćloliexylamino-2-nitrobenzol-4- 
sulfonsaure das l-N-Cyclohexylamino-2-nilrobenzol, F. 104°, aus l-N-Cyclohexylamino-
2,4-dinilrobenzol-6-sulfonsdure, darstellbar aus I u. l-Chlor-2,4-diniirobenzol-6-sulfon- 
sdure, das l-N-Cyćlohexylamino-2,4-dinilrobenzol, F . 154°. (D. R. P. 507 831 KI. 22e 
vom 29/3. 1928, ausg. 20/1. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentrich, 
Erlangen, Richard Stroebel, Dusseldorf, und Ernst Tietze, Koln a. Rh.), Darstellung 
von heierocyclischen Ablcommlingen des 3-Nitro-4-oxybenzamids, dad. gek., daB man
3-Nitro-4-acyloxybenzoesaurehalogenide mit solchen aromat. Aminoverbb. bzw. iliren 
Substitutionsprodd. umsetzt, welche in o-Stellung zur NH2-Gruppe eine NH2-, OH- 
oder SH-Gruppe oder in peri-Stellung zur NHS-Gruppe eine weitere NH.-Gruppe ent-

OH

.'so 3h
halten, die Umsetzungsprodd., soweit sie noch keine heterocycl. Verbb. darstcllen, mit 
zum RingschluB fuhrenden Massen in solche iiberfiihrt. — Durch Einw. von 3-Nitro-
4-acetoxybenwylc?ilorid (I) auf 1,2-Diaminobenzol in Ggw. von Na-Acetat erhalt man die 
7 e.rb. II, gelbe Krystalle aus A., F. 186°, 1. in verd. NaOH mit tiefgelber Farbę, reagiert 
nicht mit H N 02. Yerwendet man zur Rk. l,2-JDiamino-4-nilrobenzol, so erhalt man beim 
Arbeiten in Ggw. von Aceton u. Pyridin die entsprechendc Dinilroverb. — Aus 1,8-Di-
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aminonaplithulin-3,6-disulfonsaure u. I entsteht in Ggw. yon Na-Acetat bei 65° die 
Verb. III, orange gefarbter Nd. — Verwendet m ani,2-Diaminonaphtlutlin-5-sulfonsdure, 
so erhalt man die Verb. IV, wobei jedoch ein noeh mit H N 02 reagierendes Zwisohenprod. 
entsteht, das mit 70%ig. sd. H2S04 zum Ring geschlossen wird. Aus o-Aminophenol u.
1 erhalt man in Ggw. von Na-Acetat das 4-Oxy-3-nilrobenzoyl-o-amitiophe?iol, Krystalle 
aus A., F. 219°, das in sd. Eg. unter Zusatz von ZnCl2 in die Verb. V ubergeht, 4'-Oxy-3'- 
nitrophenyU>enzoxazol, F. 220—221°, gelbe Nadeln. — Die Prodd. dienen zur Herst. von 
Farbstoffen. (D. R. P. 541 567 KI. 12p vom 28/6. 1930, ausg. 13/1. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Meiser, 
Leverkusen a. Rh.), Darstellung von Leukoschwefelsdureestern bzw. -estersalzen der Harn- 
stoffe des Leuko-ji-a?ninoanlhrachinons und seiner Kernsubstilulionsprodukte, dad. gek., 
daB man Leuko-/J-aminoanthrachinondischwefelsaureester bzw. -estersalze desselben 
oder Kernsubstitutionsprodd. dieser Kórper mit Phosgen umsetzt. — Die Rk. verlauft 
sehr glatt; die Prodd. sollen in der Farberei u. Druckerei verwendet werden. —  Man 
leitet in eine alkal.-wss. Lsg. des j)-Aminoanthrahydrochinon-9,10-dischwefelsdurekalium- 
salzes COCL ein, bis keine freie NH2 mehr nachweisbar ist. Der erhaltene Harnstoff 
geht durch saure Oxydationsmittel auf der Faser in einen gelben Farbstoff iiber. In 
ahnlicher Weise erhalt man aus dem Leuko-2-amino-3-bromanthrachinondischicefelsaure- 
ester oder dem Leuko-l-chlor-G-aminoanthrachinondischwefclsdureesler die entsprechenden 
Harnstoffc. (D. R. P. 541 942 KI. 22b vom 15/5. 1930, ausg. 18/1. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen von Azofarbstoffen. 
Man vereinigt diazotierte Amino-2-alkoxycarbazole in Substanz oder auf der Faser 
mit 2-Napkthol-3-carbonsiiurearyliden. Man erhalt hiernach echte blaue Farbungen.
— Die Amino-2-alkoxycarbazole erhalt man durch Nitrieren von 2-Alkoxycarbazolen 
in Essigsaureanhydrid u. Red. Der Farbstoff Amino-2-melhoxycarbazol — y  2-Naphthol- 
carbonsaureanilid farbt blau. Der Farbstoff Amino-2-dthoxy-9-methylcarbazol, darstell- 
bar durch Methylieren von Nitro-2-athoxycarbazol mit Dimethylsulfat u. Red., — y
2,3-Qxynaphthoesaure-/S-naphthalid farbt schwarzblau. (E. P. 362987 vom 12/9.
1930, ausg. 7/1. 1932.) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Herslellen von Monoazofarbsloffen. Man ver- 
einigt diazotierte Aryl- oder Aralkylather der o-Aminophenole mit einem N-Arylsulfo- 
deriv. einer l-Monoalkylamino-8-naphtholdisulfonsaure. Der Farbstoff 4-Chlor-2-amino- 
diphenylather — y  p-Toluolsulfo-l-monoathylamino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure farbt 
Wolle u. Seide sehr klar rotblau. (E. P. 362 399 vom 26/5. 1930, ausg. 31/12. 1932.
F . Prior. 25/5. 1929. Zus. zu E. P. 337 577; C. 1931. I. 3616.) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Hersldlen ton Monoazofarbsloffen. Man ver- 
einigt diazotierte Aryl- oder Aralkylather des o-Aminophenols oder seiner Substitutions- 
prodd. mit einer Acidyl- oder Aroyl-l-amino-8-naphtholdisulfonsaure. — Der Farbstoff
o-Aminophenyl-o-tolylather----y  l-Chloracetylamino-8-naphthol-3,6-disuIfonsaure farbt
Wolle u. Seide in sehr licht- u. walkechten, klaren rotblauen Tónen. Ahnliche Farb- 
stoffe erhalt man mit l-Acetylamino-8-naphthol-3,6- oder -4,6-disulfonsaure, Benzoyl- 
oder Monochlorbenzoyl- oder Dichlorbenzoyl-l-amino-8-naphthol-3,6- oder -4,6-disuIfon- 
saure. (E. P. 364 609 vom 4/7. 1930, ausg. 4/2. 1932. F. Prior. 4/7. 1929. Zus. zu
E. P. 337 577; C. 1931. 1. 3616.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellen von Polyazofarb- 
stoffen. Man vereinigt tetrazotierte Benzidindisulfonsauren oder -dicarbonsauren mit
2 Moll. einer Mittelkomponente, tetrazotiert u. kuppelt mit 2 Moll. einer N-alkylierten
oder N-arylierten 2,8-Aminonaphtholmono- oder -disulfonsaure. — Der Farbstoff aus 
tetrazotierter Benzidin-o-disulfonsaure u. Kresidin (l-Methyl-3-amino-4-methoxybcnzol), 
Tetrazotieren der Diaminodisazoverb. u. Kuppeln mit 1 Mol. 2,8-Aminonaphthol-
3,6-disulfonsaure u. 1 Mol. n-Butyl-2-amino-8-naphthol-6-sulfonsaure liefert auf Seide 
braunlich schwarze Drucke. Verwendet man an Stelle der n-Butyl-2-amino-8-naphthol- 
6-sulfonsaure die Oxyathyl-2-amino-8-naphthol-6-sulfonsaure, so erhalt man einen auf 
Seide schwarze Drucke liefernden Farbstoff. (E. P. 362513 vom 6/9. 1930, ausg. 
31/12. 1931. D. Prior. 7/9. 1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, Herslellen von Kiipen- 
farbsloffen und Zwischenproduklen der Anthrachinonreihe. Man kondensiert 1-Halogen- 
anthrachinon-2-carbonsaure mit einer primaren Aminoarylcarbonsaure mit Ausnahme 
der Aminodiarylketon-o-carbonsauren in Ggw. von Alkalien u. Katalysatoren, fuhrt 
das erhaltene Prod. in das Anthrachinon-2,l-arylacridoncarboasaurechlorid iiber u. 
kondensiert dieses mit primaren aromat, oder aliphat. Aminen. — Man suspsndiert
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1-Chloranthrachinon-2-carbon.saure u. p-Aminobenzoesaure in W., macht mit NaOH allcal., 
yersetzt mit K2C03 oder Na2C03 u. CuCl2 u. erhitzt zum Sieden. Nach Beendigung 
der Umsetzung verdiinnt man mit W., filtriert u. scheidet aus dem Filtrat durch An- 
sauern dio Dicarbonsaure ab. An Stelle der p-Aminobenzoesaure kann die m- oder
o-Aminobenzoesaure, Aminonaphthoesaure verwendet werden. Ahnliche Yerbb. erhalt 
man durch Kondensation yon l-Chloranthrachinon-2-carbonsaure mit p-Aminosalicyl- 
sdure, m- oder o-Aminooxybenzoesaure. — Durch Einw. yon PC15 auf l-{p-Carboxyplienyl- 
amino)-anihracKinon-2-carbonsaure in Nitrobenzol entsteht zuniichst das Dicarbonsaure- 
chlorid, das bei langerem Erwarmen auf 90—100° in das Anthrachinon-2,l-benzacridon- 
Bz.-3-carbonylchlorid iibergeht. Aus den o- u. m-Carbonsauren entstehen die ent- 
sprechenden AcridoncarbojisdurecMoride. Zu einer Suspension von Anłhrachinon-2,1- 
benzacridon-Bz.-3-carbonylchlorid (I) in Nitrobenzol gibt man Monobenzoyl-l,5-diamino- 
anthrachinon u. erhitzt auf 140—160°, der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle aus 
der Kiipe lebhaft licht- u. chlorecht rotorange. Der Kiipenfarbstoff aus I u. 1,5-Diamino- 
anlliracliinon farbt Baumwolle orangerot bis rótlichbraun. Ahnliche Farbstoffe erhalt 
man mit 1- oder 2-Amino-, 1,8-, 2,6-, 2,7- u. 1,4-Diamino-, l-Amino-2-methyl-, 1-Amino-G- 
oder -5-cliloranthrachinon. Aus I u. Anilin entstcht ein gelblich rosa farbender Kiipen- 
farbstoff. Ahnliche Farbstoffe erhalt man mit p-Toluidin, 1-Naphthylamin, Athylamin, 
AlJianolamin, Cyclohexylamin. (E. P. 363 647 vom 13/6.1930, ausg. 14/1.1932.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Robert Fraser Thomson und 
William Wyndham Tatum, Grangemouth, Schottland, Hersłellen von Aminoaryl- 
aminoantlirachinon. Man kondensiert halogenierto Acylaminoanthrachinone oder Acyl- 
alkylaminoanthrachinone mit einem Arylamin der Benzolreihe, das wenigstens zwei 
ersetzbare H-Atome enthaltende Aminogruppen hat, in An- oder Abwesenheit yon Cu u. 
siiurebindcnden Mitteln; die Acylgruppe kann erforderlichenfalls nachher durch Ver- 
seifen entfemt werden. Die erhaltenen Verbb. sind Zwischenprodd. oder Farbstoffe, 
insbesondero fur Celluloseacetatseide. — Das in iiblicher Weise acelylierte 4-Brom-l- 
methylaminoaniliracliiron erwarmt man in Pyridin mit p-Phenylendiamin, K-Acetat u. 
K 2C03 auf 110—115°; das abgeschiedene l-Acetylamino-4-p-aminoaniHnoanthracliinon, 
dunkelyiolette Krystalle, erhitzt man zum Entfernen der Acetylgruppe mit H2S 04 
94°/0ig., der erhaltene Farbstoff farbt Acetatseide blaustichiggriin. Man aeetyliert
4-Brom-5-nitro-l-methylaminoanthrachinon, darstellbar durch Bromieren von 5-Nitro-l- 
methylaminoanthrachinon u. kondensiert das Prod. in Pyridin mit p-Phenylendiamin; 
nach dem Abspalten der Acetylgruppe u. gegcbenenfąlls nach Red. der ŃCh-Gruppe 
erhalt man einen Acetatseide griinblau farbenden Farbstoff. Durch Kondensation 
yon 5-Chlor-l-benzoylaminoanthrachinonmib p-Phenylendiamin u. Abspalten der Benzoyl- 
gruppe erhalt man einen Acetatseide kastanienbraun farbenden Farbstoff. (E. P. 362 441 
yom 28/7. 1930, ausg. 31/12. 1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellen von 1,4-Diamino-
2-aryloxyanilira<Jiinon-3-sulfonsauren. l,4-Diamino-2,3-dicldoranthrachinon erhitzt man 
mit Phenolen u. Sulfiten starker anorgan. Basen in Ggw. yon W. Die erhaltenen Verbb. 
sind sehr echte Wollfarbstoffe, auch dienen sie zur Herst. yon anderen Farbstoffen. 
Fein yerteiltes l,4-Diamino-2,3-diclilorantliracltinon erhitzt man unter Riihren mit 
Plienol u. Na2S 0 3, bis das l,4-Diamino-2,3-dichloranthrachinon sich nahezu yoll- 
stóndig zu einer blauyioletten Lsg. gel. hat. Nach dem Filtrieren sauert man das Filtrat 
an, die erhaltene l,4-Diamino-2-plienoxyanthrachinon-3-sulfonsdure, orangegelbes kry- 
stallin. Pulyer farbt Wolle aus schwach saurem Bade in klaren, echten blauyioletten 
Tónen; beim Erhitzen mit yerd. NaOH entstcht l,4-Diamino-2-oxyanthrachinon-
3-sulfonsdure. Beim Erhitzen yon l,4-Diamino-2,3-dichloranthrachinon mit m-Kresol
u. Na2S 0 3 erhalt man das Na-Salz der l,4-Diamino-2-kresoxyanthrachinon-3-sulfon- 
saure, kleinc blaue Krystalle, es farbt Wolle yiolettblau. (E. P. 363 027 yom 8/10.
1930, ausg. 7/1. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer, Ludwigshafen a. Rh., und Ernst Honold, Frankfurt a. M.-Fechenheim), 
Herstellung von Kupenfarbstoffen nach D. R. P. 520876 u. Zus.-Pat. 522970, dad. gek., 
daB man die durch alkal. Einw. auf Bz.-l-Benzanthronyl-l-amino-4- bzw. -8-amino- 
anthrachinone erhiiltlichen Kondensationsprodd. u. dereń im Benzanthronkern halo- 
genierten D eriw . mit acylierenden Mitteln behandelt. — Das durch alkal. Kondensation 
von Bz.-l-Benzcmlhronyl-l-amrno-S-aminoantliracMnon erhaltene Prod. kocht man mit 
Essigsaureanhydrid unter Ruckflufi 2 Stdn.; der erhaltene acetylierte Farbstoff farbt 
Baumwollc aus der Kiipe oliye. Das durch Behandeln yon Bz.-1-Benzantlironyl-l-amino-
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4-aminoanthrachition mit alkoh. Kali erhdltlichc Prod. wird mit Benzoesaureanliydrid 
yerschmolzen; der Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipo oliv. Das aus 6-Chlor- 
Bz.-l-benzanthronyl-l-amino-4-aminoanthrachinon u. alkoh. KOH crhaltliohe Prod. 
liefert beim Erhitzen mit Essigsiiureanliydrid einen oliv farbenden Farbstoff. (D. R. P. 
541 267 KI. 22b yom 25/5. 1930, ausg. 9/1. 1932. Zus. zu D. R. P. 520 876; C. 1931.
I- 3404.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Wolff, 
Mannheim), Darstellung vonKii-penfarbstoffen nach D. R. P. 504016, dad. gek’., dafi 
man 2-(Bz-l-Nitrobenzanthronyl)-l-aminoanthrachinone bei An- oder Abwesenheit von 
Losungsmm. auf kóhere Tempp. erhitzt. — 2-(Bz.-l-Nilrobenzanlhronyl)-l-aminoantlira- 
chinon, erhiiltlich aus Bz.-l-Nitro-2-ohlorbenzanthron u. 1-Aminoanthrachinon in Nitro- 
benzol bei 200—210°, wird mit Nitrobenzol zum Sieden erhitzt. Hierbei wird die N 0 2 
unter Bldg. von nitrosen Gasen abgespalten, der Farbstoff, glanzende stalilblaue Nadeln, 
fiirbt die pflanzliehe Faser aus der Kupę dunkelgrun. Den gleiehen Farbstoff erhalt 
man auch beim Erhitzen von 2-(Bz.-l-Nitróbenzanthronyl)-l-aminoanthraćhinon im 
Bleibade auf 300—330°. — In 2-Nitro-l,4-diehlorbenzol triigt man bei 100° 2-{Bz.~
1-NHro-7-chlorbenzanthronyiyi-aminoanthrachinon, darstellbar aus Bz.-l-Nitro-2,7-di- 
chlorbenzanthron u. -1 Mol. 1-Aminoanthrachinon, u. erhitzt zum Sieden, bis die rotę 
Lsg. griin gew'orden ist; nach dem Abkiihlen auf 100° verd. man mit Nitrobenzol u. 
saugt bei 50° ab, der chlorhaltige Farbstoff, krystallin. dunkelgriines Pulver fiirbt die 
pflanzliehe Faser aus der Kiipe dunkelgrun; einen iihnlichen Farbstoff erhalt man aus
2-(Bz.-l-Nitro-6-chlorbenzaiilltronyl)-l-aminoaiithrachinon. In Nitronaphthalin triigt man 
das Kondensationsprod. aus 1 Mol. Bz.-l-Nitro-2-chlorbenzanthron u. 1 Mol. 1,6-Diamino- 
anthrachinon u. erhitzt zum Sieden, bis die Farbę griin geworden ist; nach dem Abkiihlen 
auf 100° verd. man mit Nitrobenzol, saugt bei etwa 60° ab u. wiischt mit Nitrobenzol 
u. A. nach, der erhaltene Kiipenfarbstoff fiirbt die pflanzliehe Faser graublau. Ahnliche 
Farbstoffe erhiilt man aus den Kondensationsprodd. aus Bz.-l-Nitro-2-chlorbenzanthron, 
oder Bz.-l-Nilro-2,6- bzw. -2,7-dićklorbenzanthron mit anderen Diaminoanthrachinonen. 
In geschm. Naphthalin triigt man bei 100° 2-(Bz.-l-Nitróbenzanllironyl)-l-amino-4-ben- 
zoylaminoantlirachinon, darstellbar aus 1 Mol. Bz.-l-Nitro-2-chlorbenzanthron u. 1 Mol.
l-Amino-4-benzoylaminoanthraehinon, ein u. erhitzt zum Sieden, nach dem Abkiihlen 
auf 100° verd. man mit warmem o-Dichlorbenzol, saugt bei 80° ab u. wiischt mit warmcm
0-Diclilorbenzol; der erhaltene kleinkrystallin. griinschwarze Farbstoff farbt die pflanz-
liche Faser aus der Kiipe oliygriin. Ahnliche Farbstoffe erhalt man aus den Konden
sationsprodd. aus l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon oder Bz.-l-Nitro-2,6- bzw. 
-2,7-dichlorbenzanthron. (D. R. P. 541 943 KI. 22b yom 9/7. 1930, ausg. 16/1. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 504 016; C. 1932. II. 2063. E. P. 362449 yom 2/9. 1930, ausg. 31/12.
1931.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., IlerstelUn von Kiipenfarb- 
sloffen. Dio aus Bz.-l-Bcnzanthronyl-l-amino-4- oder -5- oder -8-aminoanthrachinonen 
oder ihren Halogenderiw. durch Behandeln mit Alkalien erhaltlichen Kondensations
prodd. werden mit solchen aromat. Verbb., mit Ausnahme von Acylierungsmitteln, 
behandelt, welche in ihrem Mol. ein oder mehrere Atome oder Gruppen enthalten 
die, wie Halogen oder NO., die Fahigkeit besitzen, mit der freien NIL der 
Benzanthronylaminoantlirachinonyerbb., zu reagieren. Die Einw. kann in Ggw. von 
hoch sd. Losungs- oder Verdunnungsmitteln, saurebindenden Stoffen u. geeigneten 
Katalysatoren, wie Cu-Verbb. bewirkt werden. — Das Kondensationsprod. aus Bz.-
1-Benzanthronyl-l-amino-5-aminoanlhrachinon mit KOH u. A. erhitzt man mit Na- 
Acetat, CuCl u. 1,2,3,4-Telrabrombenzol in Nitrobenzol unter RuckfluB 8 Stdn., der cr- 
haltene Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kupę graublau. Kondensiert man das 
Ausgangsprod. mit 2,4-1-Chlordiniirobenzól, so erhalt man einen oliygrau farbenden 
Kiipenfarbstoff. Das Prod. aus Bz.-l-Benzanthronyl-l-amino-4-aminoanthrachinon u. 
KOH u. A. gibt mit 1-Chloranthrachinon einen grau oliy farbenden Farbstoff. Das 
Prod. aus Bz.-l-Benzanthronyl-l-amino-8-aminoanthracbinon mit KOH in A. liefert 
mit 1-Chloranthrachinon einen Baumwolle sehr echt grau farbenden Kiipenfarbstoff; 
einen iihnlichen Farbstoff erhalt man mit 2-Chloranthrachinon. Das Prod. aus Bz.-
l-BenzantIironyl-l-amino-5-aminoanthrachinon u. KOH in A. liefert mit Bz.-4-Broin- 
(l,2)-benzanthrachinon, darstellbar durch Einw. von Br auf 1,2-Benzanthrachinon 
yorteilhaft in Ggw. von Verdunnungsmitteln, beim Kochen mit Na-Acetat, Cu-Acetat 
in Nitrobenzol einen Baumwolle grau farbenden Farbstoff, mit Trichloranthrachinon- 
acridon oder 1,5-Diehloranthrachinon entsteht ein grau bis grauscliwarz farbender



Kiipenfarbstoff. (E . P . 362  432 vom 2/9. 1930, ausg. 31/12. 1931. Zus. zu E. P.
358 074; C. 1932. I. 141.) F r a n z .

Felice Bensa, Genua, Darslellung von Kupcnfarbstoffen der Perylenreihe. Der 
durch Kondensation von Perylenletracarbonsaureanhydrid mit 2-Aminonaplithalin er- 
haltliche Kiipenfarbstoff wird halogeniert. Der chlorierte Farbstoff farbt Baum wolle 
aus der Kupo scharlaehrot, der bromierte etwas blaustichiger. (Oe. P. 126120 vom 
26/3. 1930, ausg. 11/1. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Kramer, 
Koln-Deutz, Bernhard Bollweg und Ludwig Zeh, Leverkusen a. Rh.), Darslellung 
von subsliluierten Schwefelfarbstoffen nach D. R. P. 4S9086, dad. gek., daB man hier 
die durch Erhitzen von Halogenbinaphthylendioxyd mit Schwefel allein oder mit 
Schwefel in lioch sd. Verdiinnungsmitte]n oder durch Verschmelzen dieser Prodd. mit 
Polysulfiden crhaltlichen Prodd. mit alkylierenden, aralkylierenden oder arylierenden 
Mitteln in Substanz oder auf der Faser behandelt. — Die mit dem Schwefclfarbstoff, 
darstellbar durch Erhitzen von TetrachlorbinapJithylendioxyd mit Schwefel u. Schwefel- 
natrium, erhaltene Ausfarbung auf Baumwolle wird nach dem Abquetschen u. Spiilen
10—20 Min. durch ein sd. Bad gezogcn, das NaOH, Hydrosulfit u. Dimethylbenzyl- 
phenylammoniumchlorid enthalt, man erhiilt eine sehr klare rotstichige orange Farbung; 
Trimethylnaphthylammoniumchlorid liefert einen gelbstichigeren Ton, wahrend mit 
Chlorhydrinen ziegelrote Tóne erzielt werden. Der Schwefelfarbstoff, darstellbar aus 
PentachlorbinaphthyUndioxyd durch Erhitzen mit Schwcfel u. Schwefelnatrium, liefert 
mit Dimethylbenzylphenylammoniumchlorid ein klares gelbstichiges Rot, mit Chlor
hydrinen Rottóne. Eine wss. Lsg. des Schwefelfarbstoffes aus Tetrachlorbinwphtliylen- 
dioxyd, Schwefelnatrium u. Soliwefel gibt beim Verriihren beiZimmertemp. mitDimethyl- 
benzylphenylammoniumchlorid ein rotes Alkylierungsprod., das in Schwefelnatrium 
oder Hydrosulfit nicht mehr 1. ist. Die Lsg. in Nitrobenzol ist rot. (D. R. P. 542 439 
KI. 22d T om  14/6. 1929, ausg. 23/1. 1932. Zus. zu D. R. P. 489 036; C. 1930. I. 
2173.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
K. Keller und W. NiiBler, Kuksthafze aus Rhodanammon und Guanidin. Herst. 

von Kunstharzen aus Guanidinsalzen, Rhodanammon bzw. Thioharnstoff-Rhodan- 
ammongemisch durch Kondensation mit Formaldehyd im Verhaltnis 0,75 Mol Grund- 
substanz: 2 Mol Aldehyd. Eigg. der Kunstharze; Herst.-Vorschriften. (Ber. Ges. 
Kohlentechn. [Dortmund-Eving] 4. 34—44. Dez. 1931. Dortmund-Eving.) S c h u s t e b .

Wm. N. Bowran, Bitumina und ihre Anwendung in Anslrichsloffen. Nach der 
Begriffsfestsetzung der British Engineering Standard Association sind Bitumina 
reine Naturasphalte (Bermudez), reine Naturasi)haltite (Gilsonite usw.) u. Riickstands- 
prodd. bei der Petroleumdest., nicht aber die Asphalte, die unl. Mineralien ais wesent- 
liche Bestandteile enthalten, die in CS2 unl. Pyrobitumina u. die Steinkohlenteerpeche. 
Sehr geringe W.-Aufnahme der bituminosen Filme; wegen der hohen Spródigkeit 
miissen den Lacken noch andere Stoffe beigefiigt werden, die — vielleicht mit Aus- 
nahme des Stearinpeches — an Haltbarkeit unterlegen sind; hierher gehóren besonders 
Leinol u. Holzol, dereń oxydativen Abbau im Film die Bitumina aufhalten. Bei den 
wertvollen bituminosen Isolierlacken wird die Mineralólfestigkeit durch die troclc- 
nenden Ole u. Ofentrocknung erzielt. Bei der Kombination mit trocknenden Olen ist 
Ausschmelzcn notwendig; hierdurch physikal. u. komplizierte chem. Yeranderungen: 
Erliohung des F., Abnahme der Delinbarkeit, Zunahme der in Bzn. unl. Asphaltene, 
dadurch Zunahme der Farbtiefe des Lackes. Praxis des Ausschmelzens. Filmzer- 
storung durch Fortgang fliichtlger Prodd., nicht durch oxydativen Abbau. Bei Lack- 
farben Zusatz von trocknenden Olen notwendig, da die sehr viel Losungsm. enthal- 
tenden reinen bituminosen Lacko Pigmente schlecht binden u. in Schwebe halten. 
Nur Pigmente mit hoher Deckkraft. Schwebemittel wie Ton oder Asbestine not
wendig. Trocknen der Ole durch die Bitumina stark verzogert, daher groBo Mengen 
von (Blei-Kobalt-) Trockenstoff notwendig, yon dem ein Teil durch das Bitumen 
absorbiert wird. Anwendung der Lacke. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 1 4 .180—98.
1931.) WlLBORN.

Russell L. Jenkins und Robert N. Foster, Die Vertrdglichlceit von Arocloren in 
Nilrocelluloselacken: Aroclore sind chlorhaltige Diphenylderiw., die Wolle nicht lSsen, 
jedoch weichmachende, zum Teil auch Harzeigg. haben. Ihre Yertraglichkeit mit Wolle
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wird durcli Zusatz von Harzen u. Wcichmacliern erhoht. (Ind. engin. Chem. 23. 1362 
bis 1365. Dcz. 1931. Anniston, Ala.) WiLBORN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Herstellung 
eines neuen, zur Herstellung von plaslischen Massen geeigneten Kondensationsproduktes. 
Die nach dem Verf. des F. P. 678 856 (C. 1930. II. 1441) erhaltlichen Halogenderiw. 
hoherer Fettsauren werden mit wss. Lsgg. schwacher Alkalien (Na2C03, Na2HPO.,, 
Na-Acetat, NH3, NH.,-Formiat, Harnstoff), gegebcnenfalls in Ggw. von Katalysatoren 
u. unter Druck, erhitzt. Dabei findet vermutlich teilweiser Ersatz des Ilalogens durch 
OH bzw. Bldg. von Doppelbindungen u. Veresterung der CO,H-Gruppen statt. — 
Z. B. werden 40 kg Tetrachlorpalmitinsdure mit 46 kg wss. NH3 (D. 0,909) u. 20 kg W. 
cinige Stdn. im Autoklayen auf 140—150° erhitzt. Man scheidet das Rk.-Prod. ab, 
wiischt, trocknet u. reinigt es mit sd. GHC13 oder A. Es bildet eine gelbliehe, zalie, 
ciast. M., unl. in W., verd. Sauren, Alkalien u. organ. Lósungsmm., die zur Herst. 
von piast. Massen dient. (Schwz. P. 148 480 vom 6/1. 1930, ausg. 1/10.1931. D. Prior. 
12/1. 1929.) N o u v e l .

Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl, Heller & Co. (Erfinder: Georg 
Walter, Osterreich), Herstellung von Harzen aus aromatischen Sulfonsaureamiden und 
Aldeliyden. Das Verf. ist das gleichc wie bei E. P. 359 522 (C. 1932. I. 752). AuCer 
don dort genannten Siiureamiden kónnen auch folgende benutzt werden: Benzol-
1,3-disulfonsaureamid, Toluol-, Xylol- oder Phenoldisulfonsaureamid, Mono- oder Di- 
cJilorbenzoldisulfonsdureamid. Die Siiureamidc kónnen zum Teil durch Phenol oder 
Thioharnsloff ersetzt werden. Ais Aldehyde sind statt CH20  auch Benzaldehyd oder 
Furfurol geeignet. — Fiilirt man die Kondensation unter Verwendung von CII.fi in 
der Kalte durch, so erhalt man unter Umstanden krystallisiertc Prodd., die beim 
Erhitzen in liartbare Harze ubergehon. Das Prod. aus Anilintrisulfonsdureamid hat 
den F...3050, aus Anilin-p-sulfonsaureamid den F. 244°, aus p-Toluidindisulfonsdure- 
amid den F! 145°, aus Acetanilid-p-sulfonsdureamid.den F. 215°, aus Acetanilid-o-sulfon- 
sdureamid den F. 241° u. aus Acet-p-toluididmonosulfonsdureamid den F. 226°. (F. P. 
714560 vom 26/3. 1931, ausg. 17/11. 1931. Oe. Prior. 27/3. 1930.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Harzen aus 
C-Alkylcarbazolen. C-Alkylearbazole werden mit Aldehyden lcondensiert. — Z. B. werden 
500 Teile eines nach F. P. 666718 (C. 1930. I. 1373) erhaltlichen harzartigen C-Alkyl- 
carbazols (F. 25°, Kpa 200—210°) mit 125 Teilen 40%ig. CII f i  in Ggw. von 25 Teilen 
konz. HC1 l ł/2 Stdn. auf 90— 100° erhitzt. Das Rk.-Prod. wird gewaschen u. im Vakuum 
bei 130° entwasserfc. Man erhalt ein klarcs, licllgefarbtes, geruchloses Harz vom F. 95°. 
Bei Anderung der Rk.-Bedingungen laBt sich ein bei 45° schm. Prod. erhalten. Statt 
CH20  kann Paraldehyd verwendet werden. — Die Harze sind springhart. Sie sind 1. 
in A., Solventnaphtha, Butylacetat u. anderen Lósungsmm. u. dienen zur Herst. von 
Lacken. (E. P. 354 840 vom 17/5. 1930, ausg. 10/9. 1931.) N o u v e l .

Schering-Kalilbaum A.-G., Berlin, Herstellung von Glyplalliarzen. Mehrwertige 
Alkohole u. mehrbas. Sauren werden innerhalb eines hochsd. Losungsm., mit Ausnalime 
fetter Ole, kondensiert. — Z. B. werden 9,2 kg Olycerin u. 22,2 kg Phlhalsaureanliydrid 
in Ggw. von 30 kg Tetralin 4 Stdn. gekoclit, wobei man das verdampfende Tetralin 
ersetzt. Darni dest. man das Tetralin ab u. erhalt ein Harz, das in der fiir Glyptale 
ublichen Weise weiter yerarbeitet werden kann. — Ais hochsd. Lósungsmm. sind auch 
Decalin oder Cymol brauchbar. (E. P. 363 029 vom 9/10. 1930, Auszug veróff. 7/1.
1932. D. Prior. 22/10. 1929.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, William Baird und Rowland Hill, 
Blackley, Manchester, Herstellung von dlhaltigen Glyptalharzen. Aus mehrwertigen 
Alkoholen u. mehrbas. Sauren erhaltliche Kondensationsprodd., bei denen wenigstens 
1/.! der alkoh. OH-Gruppen unbesetzt ist, werden mit fetten Ólen verkocht, worauf der 
Rest der OH-Gruppen mit mehrbas. Sauren oder mit einem Gemisch von mehrbas. 
u. hoclimolekularen einbas. Sauren verestert wird. — Z. B. erhitzt man 92 Teile Glycerin 
u. 74 Teilo Phthalsaureanhydrid unter Ruhren 2 Stdn. auf 200°, gibt 140 Teile Leinol 
zu u. erhitzt weiter etwa 50 Min. auf 285°, bis eine homogene Mischung entstanden 
ist. Dann kulilt man auf 220° ab, versetzt mit 148 Teilen Phthalsaureanhydrid u. erhitzt
4 Stdn. auf 195°. Man erhiilt ein zśilies gelbbraunes Harz. — Man kann auch die erste 
Kondensation in Ggw. des fetten Oles durchfiihren oder von einem normalen Glyptal 
ausgehen, dieses mit Glycerin erhitzen u. nach Zusatz des fetten Oles dio Veresterung 
vornehmen. Das Auflósen des fetten Oles wird durch Katalysatoren, wie Ca-Glycerat,



1 8 3 8 IIX1I. K a d t s c h u k ; G u t t a p e r c h a : B alata . 1 9 3 2 .  I .

saures Ca-Phthalat oder Na-Naphthionat, begiinstigt. — Geeignete mehrwertige 
Alkohole sind auCer Glycerin auch Glykol u. Mannit. Statt Phthalsaureanhydrid 
lassen sich Bernsteinsaure oder Citronensaure yerwenden. Ais hochmolekulare einbas. 
Sauren sind die Sauren fetter Ole sowie Benzoesaure, Zimtsiiure u. Abietinsaure ge- 
eignet. Von fetten Olcn sind auBer Leinol auch Holzól, CocosnuBól oder Oliyenol, 
nicht aber OH-haltige Ole, wie Ricinusol, brauchbar. (E. P. 364 737 vom 4/11. 1930, 
ausg. 4/2. 1932.) N o u v e l .

Johannes Scheiber, Leipzig, Verfahren zur Ilcrslellung hochwertiger Lackharze 
durch Kondeiisation mindestcns dreiwertiger Poły alkohole mit konjugiert ungesdttigten 
hoheren Pelt sauren und anschłiepend mehrbasischen Sauren oder dereń Anhydriden, 1. dad. 
gek., daB man in an sich bekannter Weise zuniichst hóehstcns so viele OH-Gruppen 
der Polyalkohole mit den Fettsiiureresten besetzt, daB noch 2 OH-Gruppen yerfugbar 
bleiben, yon denen dann hóchstens die eine mit einer bis zur entsprechenden Hochst- 
menge anzuwendenden mehrbas. Saure oder dereń Anhydrid yerestert wird, wahrend 
die zweite OH-Gruppe neben dcm Rest der anderen zu Veriitlierungsrkk. ycrfiigbar 
bleiben soli, wobei Veresterungen u. Veratherungcn durch entsprechend lange fort- 
gesetztes Erhitzen auf Tempp. von 200° oder auch dariiber bewirkt werden. — 2. dad. 
gek., daB man ais konjugiert ungesatt. liohere Fettsaure die aus Ricinolsaure durch 
W.-Abspaltung in an sich bekannter Weise erhiiltliche Octadekadien-(9,ll)-saure-(l) 
yerwendet. — 3. dad. gek., daB man yon mehrfach ungesatt. hoheren Fettsauren mit 
isolierten Doppelbindungen ausgeht u. nachtraglich dereń Konjugation durch ent- 
sprechcnd hohes Erhitzen, gegebenenfalls in Anwesenheit yon Katalysatoren, bewirkt. — 
Z. B. werden 280 Teilc Octadekadien-(9,ll)-sdure-(l) mit 92 Teilen Glycerin einige Stdn. 
auf 200° erhitzt, bis die SZ. 0 geworden ist. Dann gibt man 37 Teile Phthalsaureanhydrid 
zu u. erhitzt weiter bei einer 200° nicht iiberstcigenden Temp. Man erhalt ein gelbliches 
Harz, SZ. unter 3, k. 1. in KW-stoffen u. fetten Olen. — Geht man von Leinol aus, 
so erhitzt man nach der Kondeiisation mit Glycerin 3—4 Stdn. auf 300i-31&° unter 
Durchleiteii von C02 u. yerestert 'Sodami mit Adipinsaure: Ais ungesatt. Fettsaure 
laBt sich auch Sojaółfettsdure yerwenden. Statt Glycerin ist Erythrit geeignet. Dio 
Prodd. dienen zur Herst. yon Lacken. (D. R. P. 543 287 KI. 12 o vom 18/2. 1930, 
ausg. 4/2. 1932.) N o u v e l .

Canadian Electro Products Co., Ltd., iibert. von: Howard W. Matheson, 
Montreal, Canada, Herslellung von Lack, Firnis, Emaiłle o. dgl. aus einem Konden- 
sationsprod. eines Vinyłeslers mit einem Aldehyd, ferner einem fliichtigen Losungsm. 
u. einem Pigment. (Can. P. 288 642 yom 15/11.1926, ausg. 9/4.1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Kollek, 
Ludwigshafen a. Rh.), Abbeizmillel, gek. durch einen Geh. an Polymerisationsprodd. 
der Alkyleiwxyde. — 5 Teile eines Polymerisationsprod. yon waclisahnlicher Beschaffen- 
heit aus Athylenoxyd (F. 50°) werden in einem Gemisch von 22,5 Teilen Xylol u. 
22,5 Teilen Butylaeetat in dor Warnie gel., worauf man ein Gemisch aus 5 Teilen 
Mcthylenchlorid u. 5 Teilen Bzn. zusetzt. Man erhalt ein zum Abbeizen eines Nitro- 
ceHuloselackanstriches geeignetes Mittel. (D. R. P. 542 770 KI. 22g vom 20/12. 1929, 
ausg. 3/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

XII. K autschuk; Guttapercha; Balata.
— , Die Kaułschukłaboralorien der I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. in Leverkusen. 

(Rev. gćn. Caoutchouc 8- Nr. 76. 35—38. Nov. 1931.) F r o m a n d i .
F. Kirchhof, Uber Cftlorkautschuk. Ubcrsieht iiber die Eigg. u. Verwendungs- 

moglichkeiten des Chlorkautschuks. Patentliteratur. (Gummi-Ztg. 46. 497—98; 
Farben-Ztg. 37. 552—53. 16/1. 1932.) F r o m a n d i .

E. P. W. Kearsley und C. H. Park, Der Einflup von Grit auf die Zugfestigkeits- 
eigenschaften einer GasruPmiscJiung. (Kautschuk 8. 8—11. Jan. 1932. ’— C. 1931. II. 
644.) _ F r o m a n d i .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, iibert. yon: Robert Ferrier Mc Kay und 
Wilfred Henry Chapman, Birmingham, Abscheidung organischer Stoffe. Man yerwendet 
wss. Dispersionen der Stoffe, die durch Zusatz eines Schutzkolloids wie Casein zu einer 
cremeartigen Pasto verdickt u. gegebenenfalls auf elektrophoret. Wego konzentriert 
wurden. (Can. P. 288 267 yom 21/7. 1928, ausg. 26/3. 1929.) P a n k ó w .
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Rubber Electro Deposition Patents Ltd., London, ElektrophoretięćJie Abscheidung 
ton Gummi aus Kautschukmilch. Zur Stromersparnis wird der Gummi intermittierend 
niedergeschlagen. (Holi. P. 25 904 vom 10/11. 1927, ausg. 15/1. 1932. E. Priorr. 
15/12. 1926 u. 11/2. 1927.) Ge is z l e r .

Brown Co., iibert. von: Roger B. Hill, New Hampshiro, Behandeln yon Kautschuk
milch. Man versetzt alkal. Kautsohukdispersionen mit Oxyden amphoterer Metalle, 
wie Zn, Pb, Fe, u. laBt unter gelegentlichem Umriihren 18 Stdn. stehen oder erhitzt 
1/., Stde. auf 75°. Nach dem Abkiihlen laBt man absitzen u. verwendet die Kautschuk- 
milch nach Trennung von dem Riickstand zum Impragnieren von Gowebe, Fasern 
oder Faserfilz wie Zellstoff. Das Oxyd wird in einer Menge von ca. 5% berechnet auf 
den Feststoffgeh. der Kautschukmilch ais Pastę zugesetzt. (A. P. 1834490 vom 
7/6. 1929, ausg. 1/12. 1931.) P a n k ó w .

Revertex Ltd., London, iibert. von: Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt 
a. M., Konzenlrieren ton Kautschukmilch. Das Konzentrat soli einen freien nicht 
fliichtigen Alkaligeh. (KOH) von 80—180, insbesondere 115—125 Milliaquivalenten 
pro kg Konzentrat aufweisen. NH3 kann zugesetzt werden. Den Alkaligeh. bestimmt 
man durch Verdiinnen des Konzcntrates auf das 60-fache Volumen u. Titration mit 
Vio -n. H2S 04 gegen Bromthymolblau. Eine grobe Best. erhalt man auch, wenn man
0,l% ig. Alizarinlsg. auf Filtrierpapier tupft u. die Verfśirbung (orange oder rotbraun) 
bei Aufbringen von Konzentrat auf der anderen Seite des Papiers beobachtet. (E. P.
363 872 Tom 29/1. 1931, ausg. 21/1. 1932.) P a n k ó w .

K. D. P. Ltd., London (Erfinder: Paul Scholz, Frankfurt a. M.), Verfahren 
zum Verbessern ton Kautschukmilclikonzenlraten. Man versetzt alkal., vorzugsweise 
iitzalkal., NH3-freie Konzentrate mit B(OH)3 bis zur Neutralisation oder im UberschuB 
iiber die dem Alkali iiquivalente Menge. — Zu 1 kg Revertex mit 75% Trockenstoffen 
gibt man ca. 6 g  B(OH)3 ais Pulver oder gelóst. (D. R. P. 543 241 KI. 39 b vom

Dominion Rubber Co., Ltd., Montreal, iibert. von: Willis Alexander Gibbons,
New York, Verbessern der Kautschukeigenschaften. Alkal. Kautschukmilch wird mit 
Saure bis zu einem ph =  oder unter 7 versetzt, worauf man trocknet u. einen Kautschuk 
mit verbesserten piast. Eigg. erhalt. (Can. P. 282 491 vom 17/9. 1927, ausg. 14/8.
1928.) P a n k ó w .

Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, iibert. von: Edward Arthur Willson, 
Ohio, Gegenstande aus Kautschukmilch nach dem Tauchverf. Formen aus Glas, glasiertem 
Porzellan, Metali, Holz, Bakelit, Ebonit, Al werden mit einer Lsg. eines Koagulations- 
mittels in einem fliichtigen organ. Losungsm. oder einem Gemisch aus einem leicht 
u. einem schwer fliichtigen Losungsm. iiberzogen, mindestens ein Teil des Losungsm. ver- 
dampft u. in bekannter Weise getaucht. Ais Koagulationsmittel kommen Sauren u. dic 
versehiedensten Salze in Frage. Die Koagulationsmittellsg. kann durch Zusatz von Fil., 
wie Glycerin oder Kolloiden wie Gummi arabicum, Celluloseester, Polyvinylacetat 
verdickt werden. Ais Beispiele fiir solche Lsgg. werden genannt: 100 Teile Ca(N03)2-
4 H20  in 200 Teilen Aceton; 40 Teile CaCl2 u. 10 Teile Milchsaure in 80 Teilen Methyl- 
alkohol; 10 Teile Citronensaure u. 1 Teil Glucose in 100 Teilen Aceton; eine gesatt. 
Lsg. von Ca-Lactat oder Ba-Salicylat in denaturiertem Alkohol; 10 Teile ZnClj oder 
bas. Pb-Acetat in einer Mischung von 40 Teilen Methylalkohol u. entweder 10 Teilen 
Isopropylalkohol u. 5 Teilen n-Butylalkohol oder 2 Teilen Athylenglykol. (E. P.
364 684 vom 11/10. 1930, ausg. 4/2.' 1932. A. Prior. 19/12. 1929.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: William F. Zimmerli, Summit 
County und Waldo L. Semon, Ohio, H er st diuny von Gegenstunden aus Kautschuk
milch. t)berzuge aus Kautschukmilch werden mittels saurer Dampfe koaguliert. Man 
kann die Kautschukmilch durch Tauchen oder Aufspriihen auf die Unterlage aufbringen. 
Dabei kann man die Kautschukmilch durch eine Atmosphare mit koagulierenden 
Dampfen spriihen oder Koagulationsmittel u. Kautschukmilch gleichzeitig verepriihen, 
so daB kurz nach dem Auftragen auf die Unterlage Koagulation erfolgt ist. Zum 
Koagulieren rerwendet man Nebel oder Dampfe aus Ameisen- oder Essigsaurelsg., 
Al-Salze, Alkohol, Aceton, weniger gut HCI oder H2SO,. Schlauche, Uberzuge fiir 
Behiilter usw. kónnen auf diese Weise hergestellt werden. (A. P. 1 841 076 vom 
4/10. 1928, ausg. 12/1. 1932.) P a n k ó w .

Dispersions Process, Inc., Delaware, iibert. von: George P. F. Smith, Strafford 
und Thomas G. Richards, Pennsj-lvanien, Herstdlung ton Kaułschukfasermassen. 
Kautschukabfalle werden gemahlen, die lockere Fasermasse mit 5— 35% Kautschukgeh.

25/12. 1927, ausg. 3/2. 1932.) P a n k ó w .
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abgetrennt, mit W. oder Alkali gckooht, eytl. gewaschen, zerkleinert u. mit wss. Kaut- 
sohukdispersion gemischt, worauf die Kautechukdispersion durch Zusatz von Alaun 
u. dgl. koaguliert u. auf der Papiermaschine oder in Formen auf Gegenstande ver- 
arbeitet wird. Statt der Kautschukdispersionen konnen solche von Asphalt, Wachs, 
Gummi oder Harzen yerwendet werden. (A. P. 1841067 vom 29/10. 1928, ausg. 
12/1. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. von: Robert L. Sibley, Nitro, 
Vulkanisalionsbesclileuniger aus einem Gemisch eines Rk.-Prod. aus Dinitrochlor- 
benzol u. Mercaptoarylthiazol mit einer ScHlFFschen Base oder dereń Aldehydderiy. 
So yerwendet man ein Gemisch aus 0,4 Teilen 2,4-Dinilrophenyl-2-benzotkiazylsulfid 
mit je 1 Teil des HCHO-Deriv. des Rk.-Prod. aus 3 Mol CHICHO u. 2 Mol Anilin, 
mit dem Rk.-Prod. aus 3 Mol CH3CHO u. 2 Mol Anilin, mit dem Rk.-Prod. aus 3 Mol 
Butyraldehyd u. 1 Mol Anilin, mit dem HCHO-Anilin-Rk.-Prod., mit dem Hept- 
aldehydanilin-Rk.-Prod. oder mit dem Kondensationsprod., das man durch Erhitzen 
(70°) von 45 Teilen des Butyraldehydderiy. von 3 Mol Butyraldehyd u. 1 Mol Anilin 
mit 60 Teilen des HCHO-Rk.-Prod. des Acctaldehydderiy. von polymerisiertem 
Athylidenanilin (vgl. E. P. 251 005; C. 1927. I. 1640) erhalt. In gleicher Weise kami 
man 2,4-Dinitrotolyl-2-tolylthiazylsulfid bzw. Crotonaldehydanilin, Acrolein-, Propion- 
aldehydanilin verwenden. (E. P. 363 644 vom 20/9. 1930, ausg. 21/1. 1932. A. Prior. 
2/10. 1929.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., iibert. von: William Earl Messer, Naugatuck, 
Vulkanisationsbeschleuniger, bestehend aus Substanzen der Formel R • CS • S ■ M, worinM 
bedeutet Metali, Dinitroaryl, Arylmethylen, die Gruppe S - C S R  oder CS-R u. R 
bedeutet ein alkyliertes N-haltiges heterocycl. gesatt. Radikal, d. h. Pipecolin. Ge- 
nannt sind Di-{oC^ńethylcyclopentatńęthylen)-thiuramdisulfid (Ol), Dinilrophenylester des 
a-Methylcyclopentamethylendilhiocarbainats (F. 78—84°), Phenylmethyknbis-(a.-methyl- 
cydopentamet/iylen)-dithiocarbamat (F. 160—162°), I)i-(u-Methylcyclopentaniethylen)- 
thiurammonosulfid, a- Melhylcyclopentamethyhndithiocarbaminsaurcs Pipecolin (F. 
ca. 120°) oder Zn. (E. P. 363 862 vom 20/1. 1931, ausg. 21/1. 1932. A. Prior. 18/3.
1930.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, iibert. yon: Sidney M. Cadwell, New 
Jersey, Vulkanisationsbeschleuniger, bestehend aus dem Einwirkungsprod. von HCHO 
auf Polydthylenpolyamin (vgl. F. P. 698 259; C. 1931. II. 143), sog. meihylierles Poly
dthylenpolyamin. — Eine wss. Lsg. yon Polyathylenpolyamin wird mit HC1 angesauert, 
zur Trockno gedampft u. mit 100 ccm 37%ig. HCHO am RiickfluB 1 Stde. auf dem 
Olbad (130—160°) erhitzt, worauf nochmals 100 ccm HCHO zugesetzt werden u. noch 
13 Stdn. erhitzt wird. Nach dem Erkalten scheidet man das Rk.-Prod. mit festem 
Alkali ab. Man erhalt eine stark braune wasserlosliehe Fl. (A. P. 1 840 932 vom 
2/7. 1929, ausg. 12/1. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von synłhelischem 
Kautschuk. Man polymerisiert die Butadien-KW-stoffe in Ggw. von Alkali- oder 
Erdalkalimetallen in Ggw. von H2 evtl. in Mischung mit N 2 oder C02 jedoch in Ab- 
wesenheit organ. O-enthaltender Verbb., zweckmaBig unter Zusatz organ, halogen- 
haltiger Vcrbb. wie Vinylchlorid. — Man polymerisiert 400 Teile Butadien u. 0,04 Teile 
Vinylchlorid mit 0,5 Teilen Na unter 1/2 at H2 36 Stdn. bei 60° im rollenden Autoklayen. 
Durch Anderung des IL-Druckes erhalt man Polymerisatc wechselnder Viseositat. 
(E. P. 363 810 vom 11/12. 1930, ausg. 21/1. 1932.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: William S. Calcott, 
Pennsgrove, Frederick B. Downing, Carneys Point, und Donald H. Powers, Penns- 
grovc, Herslellung von synlhetischem Kautschuk. Divinylacetylen wird fiir sieh oder in 
wss. Emulsion polymerisiert. Man emulgiert es unter Zusatz von Emulgierungsmitteln u. 
Schutzkolloiden sowio Harzen, wie Guayul- oder Kautschukharz, Schellack, Kaut- 
schukmilch oder dereń Serum, sowio unter evtl. weiterem Zusatz von Alterungs- 
sehutzmitteln u. Vulkanisationsbeschleunigern u. setzt evtl. Polymerisationsbeschleu- 
niger wie O., oder solchen abgebende Substanzen, Siiuren zu. Erwarmen beschleunigt 
die Polymerisation. — Man erhitzt Divinylacetylen mit 25% Eg. 1 Tag bei 80°. — 
100 Teile Divinylacetylen, 200 Teile W., 2 Teile Na-Naphthenat u. 1 Teil Gelatine 
werden kraftig geruhrt, bis die Divinj'lacetylenteilchen eine DurchschnittsgroBe 
von 1 Mikron haben, eine wss. Suspension von 1 Teil Guayulharz zugesetzt u. das 
Gemisch 7 Tage bei 25° gehalten. Man riihrt 1 Teil Kautschukmilch ein, 0,2 Teile 
einer wss. Hydrochinonlsg. u. koaguliert mit 2%ig. Essigsaure. Das Koagulat wird



auf der Walze vom W. befreit u. kann mit ZnO, S, RuB, Erwcicliern, Alterungsschutz- 
mitteln, Beschleunigcrn gemischt u. li. oder k. vulknnisiert werden. (A. P. 1 829 502
vom 12/8. 1927, ausg. 27/10. 1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilcrstellung von Rcdukticms- 
produkten aus Polymerisationsproduklen der Butadienkohlenwasserstoffe, die wenig viscos 
u. niekt elast. sind durcli Behandeln mit Ha in Ggw. von Katalysatoren, insbcsondere 
der Metalle der Fe-Gruppc, Co u. Ni, sowie ilirer Oxyde, Carbonate u. dgl. Die Red. 
kann vorzeitig unterbrochen, oder zunachst schwiicher u. danach energischer durch- 
gefiihrt werden. Die erhaltcnen Prodd. konnen mit H2S 04 behandelt oder andere 
Gruppen eingefuhrt u. Alkohole, Aldehydo, Carbonsauren usw. hergestellt werden. 
Bei der Dest. (Kp.10 200—400°) erhiilt man Crackprodd. — 10 Teile eines fl. Poly- 
merisats aus Butadien (Viseositiit der 3,5°/0ig. Cyclohexanlsg. 1,4) werden mit 100 Teilen 
Cyclohexan u. 5 Teilen eines Ni-Katalysators (durch Behandlung yon NiC03 zusammen 
mit 10%ig. (NH4)2Cr04-Lsg. mit H2 bei 320°), bei 20° mit H2 bei 200 at in einer rotie- 
renden Bombę behandelt. (F. P. 715 204 vom 14/4. 1931, ausg. 27/11. 1931. D. Prior. 
19/4. 1931.) P a n k ó w .

Canadian Electro Products Co., Ltd., iibert. von: Howard W. Matheson, 
Montreal, Canada, Kaułschukersalz. Das Kondensationsprod. eines Vinylesters, 
z. B. Vinylacet, mit einem Aldehyd wird mit einem Yulkanisationsmittel in Ggw. eines 
Fiillstoffes behandelt. (Can. P. 288 640 vom 15/11. 1926, ausg. 9/4. 1929.) M. F. Mu.

Frederick W. Haines, Michigan, iibert. von: David Falls, Belfast, Kaulscliuk- 
arlige Masse. Man mischt 16 Teile wss. Leimlsg., 30 Torfmehl, 12 Schiefermehl u. 
setzt 6 verd. HCHO-Lsg. zu u. kocht die M. etwa um 1/4 ein. Der li. M. konnen Fiill- 
stoffe zugesetzt werden. Man lafit sio in Formen erkalten. Sie ist vulkanisierbar. 
(A. P. 1 833 941 vom 10/6. 1927, ausg. 1/12. 1931.) P a n k ó w .

Harvel Corp., iibert. von: Mortimer Thomas Harvey, New Jersey, Kaulschuk- 
artige Masse aus Acajoubalsam u. Glycerin. (Can. P. 286 702 t o m  5/12. 1927, ausg. 
22/1. 1929.) P a n k ó w .

Leon Bassett Conant, Massachusetts, Kaulschuksohlen aus Reifen. Die aus den
Reifen geschnittenen Stiicke werden nach dem Pressen u. Aufrauhen in einem Alkalibad 
von dem freien S befreit. (Can. P. 287 593 vóm 4/4. 1928, ausg. 5/3. 1929.) P a n k ó w .

XV. Garungsgewerbe.
Otto Rothe, Crotonaldehyd ais Vergdllungsmittel. Die Vorteile des Crotonaldehyds 

ais Vergallungsmittel werden erlautert. (Rev. Soc. Brasileira Chimica 2. 385.
1931.) .. WlLLSTAEDT.

Arthur R. Ling und Francis E. Salt, Uber die Bestimmung der Siarkę. V. Be- 
merkung zu Easks gravinielrischer Methode zur Bestimmung der Siarkę. (IV. vgl. C. 1931.
II. 335. 3169.) Vergleichende Bestst. nach der Methode von R a s k  (C. 1927. II. 1408) u. 
der von L in g  u . P e i c e  (C. 1924. I. 2747) zeigten, daB erstere viel zu niedrige Werte 
ergibt. (Journ. Inst. Brewing 37. 595— 97. Dez. 1931.) K o lb a c h .

Compagnie des Produits Chimiąues et Charbons Actifs Ed. Urbain, Frank- 
reich, Anaerobe Gdrungen. Die ausgewahlten Sporen werden in Medien eingefuhrt, 
in denen durch Zugabe gewisser unschadlicher Substanzen, wie Lavulinsaure, Brenz- 
traubensaure, Thioglykolsaure, Thiomilchsaure, Cystein, Ca-Sulfid u. a., das Oxy- 
dations-Reduktionsgleichgewicht wahrend der ganzen Dauer der Garung, selbst in 
Ggw. von 0 2 u. Luft, auf einen passenden Wert gehalten wird. Die Arbeitsweise ist 
beispielsweise fur die Bulylalkohol-Aceton-Garung anwendbar. (F. P. 709 215 vom 
12/4. 1930, ausg. 4/8. 1931.) R. H e b b s t .

Soc. des Brevets fitrangers Lefranc et Co., Frankreich, Buttersdure durch Garung. 
Verga.rbare Kohlehydrate, besonders Melasse, werdc-n in hóherprozentigen Maischen, 
die einen Geh. yon ca. 15—22% an yergarbaren Stoffen aufweisen, yergoren unter Ver- 
wendung einerseits von jungen anzupassenden Kulturen u. andererseits alter bereits 
angepaCter Kulturen aus yorangegangenen Garungen geeigneter Bakterien. Ais Bak- 
terienąuelle konnen Gartenerde, Rubenschnitzel u. mit oder ohne Pferdemist gedungte 
Riibenerde benutzt werden. (F. P. 710 047 vom 24/4.1930, ausg. 18/8.1931.) R. H eeb .

E. Merck, Darmstadt, Verfahren zur Darslellung ton wasserfreitm. Alkohol (Klar- 
t erfahren) durch Erhitzen von verd. A. mit gebranntem Ka,lk u. unter Behandlung 
der Dest.-Dampfe mit absol. A., dad. gek., daB die unter Druck entwaaserten A.-
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Dampfe zuniichst durcli oine Schicht fl. absol. A. geleitet u. dann in einem Kuhler 
kondensiert werden. Dazu eine Abb. (D. R. P. 542 490 KI. 6d vom 11/1. 1929, ausg. 
25/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Claude B. Schneible, Irene S. Clark und Benjamin B. Schneider, iibert. von: 
Claude B. Schneible, Los Angeles, Calif., Entalkoholisieren von Bier und anderen 
kohlcnsatirehaItigen Getranken durch Erwarmen auf 50°, Evakuieren zweeks Entfernung 
der C02, Abdest. des A., Abkiiklenlassen auf 56° u. Abziehen aus dem Dest.-App., 
wobei unter Anwendung von Gegenstrom Warmeaustousch mit Frischbier stattfindet, 
das dabei auf 50° vorgewarmt wird. Das alkoholfreie Bier etc. wird dann unter C02- 
Druck gesetzt. Evtl. wird wieder eine gewiinschte Menge A. zugesetzt. Dazu mehrere 
Abbildungen. (A. P. 1832 587 vom 30/7. 1926, ausg. 17/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Soc. des fitablissements Barbet, Frankreich, Gewinnung von Traubensafl fiir 
dio WeiB- u. Rotweinbereitung. Die Trauben werden in einem beheizbaren zylindr. 
Sterilisierbehiilter mit Riihrwerk zerquet«cht u. der Snftbrei wird dann durch eine 
Filterpresse mit Lochplattcnkammern gedruckt. In den Patentschriften ist das Yerf. 
naher beschrieben u. an Hand einer Zeichnung em utert. (F. PP. 704 525 vom 16/1.
1930, ausg. 21/5. 1931 u. 38 987 [Zus.-Pat.] vom 27/2. 1930, ausg. 10/8. 1931.) M.F.Mu.

Anciens fitablissements Egrot et Grange, Frankreich, Herstellung von Wein-
saure aus Riickstanden der Weinbereitung. Dieselben werden nach dem Vermisclien 
mit W. kontinuierlieh durch eine Kolonne gefuhrt, in der die alkoh. Bestandteilo 
abdest. werden, u. dann, nach dem Ansauern mit starken Mineralsauren, kontinuierlieh 
durch einen Kocher geleitet, in dem mittels einer Schwimmvorr. der Fliissigkeits- 
spiegel in konstanter H5he gehalten u. automat, der AusfluB geregelt wird u. in dem 
unter Riihren u. Druck die Lauge einer Wiirmebehandlung unterworfen wird; aus der 
so behandelten Lauge wird nach dem Filtrieren, Abkuhlen u. Behandeln mit CaC03 
Ca-Tarlrat zum Absitzen gebracht. (F. P. 711190 vom 19/5. 1930, ausg. 4/9.
1931.) R . H e r b s t .

United States Process Corp., iibert. von: Herman Heuser, Chicago, 111., Her
stellung ton kohlensdurehaltigen vergorenen Fliissigkeiten, insbesondere yergorenen Malz- 
oder Fruchtsaftgetranken. Die Fil. werden unter yerminderten Druck gesetzt, dann 
wird COj unter Druck eingeleitet u. eine Zeitlang C02 unter Druck durch die Fil. durch- 
geleitet. Dazu eine Abb. (A. P. 1 842 872 vom 28/6. 1926, ausg. 26/1. 1932.) M. F. Mu.

Herman Zerweck, Chicago, 111., Herstellung eines alkoholarmen Getrdnks durch 
Mischen von 1 Teil Malzsirup mit 9 Teilen stcrilisiertem W., durch Abkuhlen u. weiteren 
Zusatz von 90 Teilen sterilisiertem u. luftfreiem W. Dazu wird ein Gemisch von 1 Teil 
dicker Hefe mit 5 Teilen der verd. Malzfl. zugesetzt u. C03 eingeleitet. Nach dem 
Abkuhlen wird die unyergorene Fl. unter Zuleiten von C02 in Flaschen abgefiillt. 
Dazu eine Abbildung. (A. P. 1 831 585 vom 4/4. 1930, ausg. 10/11. 1931.) M. F. Mu.

XVI. Nałrrungsm itteł; G enulim ittel; Futterm ittel.
Carlos Albizzati, Biochemische Balen uber auf der Experimenlalstation von 

Bordenave geemłele Weizen. Die Diastaseaktivitaten u. die pn der Mehle yerschiedener 
Getreidesorten werden mitgeteilt. (Rev. Fac. Ciencias quim., La Plata 7. Teil 2. 53 
bis 57. 1930.) W il l s t a e d t .

W. Heims, Fiitterungsversuch mit melassiertem Boggenschrot im Vergleich zu reinem 
Roggenschrot und Gerstenschrot. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B . Tierernahrung 4. 
96—106. Febr. 1932. Versuehsgut Klein Wokern d. Landwirtschaftskammer f. Meeklen- 
burg-Schwerin.) R a k ó w .

Ph. Malkomesius, Mdstungsversuchean Schiceinen mil Roggenschrot und melassierlen 
Roggenschroten im Vergleich zu Gerstenschrot. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. 
Tierernahrung 4. 107—30. Febr. 1932. Rostock i. Meckl., Landwirtschaftl. Versuchs- 
station.) R a k ó w .

M. Popp, Ober einen Schweinemaslversuch mit Gerstenschrot, Roggenschrot und 
mdassiertem Roggenschrot. (B ie d .  Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B . Tierernahrung 4. 
131—45. Febr. 1932. Oldenburg i. O., Versuchs- u. Kontrollstat. d. Landwirt-schafts- 
kammer.) R a k ó w .

Trifón Ugarte, Neue Methode zur Immediatanalyse bei einem Kubikcentimeter Milch. 
(Rev. Fac. Ciencias quim., La Plata, 7. Teil 2. 23—46.1930. — C. 193 1 .1. 2407.) W il l s t .

Alberto Azambnja Lacerda, Beitrag zur Kenntnis der Unłersuehung des Babassu,- 
Cocosfettcs und der Margarine in der Butler. Nach Vf. ist es leichfc móglich, auf Grund
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der R e ic h e r t -Me i s s l - (RMZ) u . der POLENSKE-Zahl (PZ) eine Verfalschung der 
Butter auch mit weniger ais 10% Cocosfett nachzuweisen. In brasilian. Butter besteht 
ein sehr konstantes Verhaltnis PZ : R.MZ (belegt durch 4000 Analysen des nahrungs- 
mittelchem. Labor. in Rio de Janeiro). Das Verhaltnis PZ/(RMZ)2 X 100 darf hochstens 
den Wert 33 annehmen. — Verfalschung der Butter mit Margarine bis zu 20% ist 
wahrend der Jahreszeit, in der die RMZ hoeh ist, nicht nachweisbar, wohl aber in der 
Zoit niedriger RMZ. (Rev. Soc. Brasileira Chimica 2. 370—78. 1931.) WlLLSTAEDT.

Industrial Spray-Drying Corp., New York, iibert. von: Constance H. Dicker- 
son, New York, Behandeln ton Stoffen mil Gasen. Ais Nachtrag zum Ref. iiber F. P. 
645 757; C. 1929. I. 1870 wird bemerkt, daB Starkę oder starkehaltige Stoffe in fein 
yerteilter Suspension in einer Fi. zerstaubt wird u. die Teiichen in einem trockenen 
Gasstrom getrocknet werden. (Can. P. 288 468 vom 17/3.1927, ausg. 2/4.1929.) E b e n .

Emst Komin, Dresden, Behandlung von Gelreidekeimen durch Ausziehen mit W. 
von 55— 65° etwa 6 Stdn. unter Yerriihren, worauf die festen u. fl. Anteile yoneinander 
getrennt werden. Die festen Stoffe werden getrocknet u. der fl. Anteil wird im Hoch- 
yakuum eingedampft. Das getrocknete, wie auch das konzentrierte Prod. stellen hoch- 
wertige Nahrmittel dar. (Can. P. 288 970 vom 7/5. 1928, ausg. 23/4. 1929.) M. F. Mu.

Em st Komm, Dresden, Behandlung ton Gelreidekeimen zwecks Gewinmmg eines 
Nahrmittels von hohem Yitamingeh., insbesondere aus Weizenkeimlingen. Um die 
Bittcrstoffe aus den Keimen zu entfernen, werden diese mit der 2—3-fachen Menge W. 
bei 55— 65° etwa 6 Stdn. event. unter AusschluB von Luft angeriihrt, u. das Gerniach 
wird daim  mit W.-Dampf behandelt, wobei die Bittcrstoffe entfemt werden. (Can. P. 
288 971 vom 7/5. 1928, ausg. 23/4. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Em st Komm, Dresden, Gewinnung ton Nahrmilldn aus den Schalen und Keim- 
lingen ton Hiilsenfriichłen durch Anruhren mit W. yon 55—65° u. Einblasen von Wasser- 
dampf, um die Bittcrstoffe zu entfernen. (Can. P. 288 972 vom 5/6. 1928, ausg. 23/4.
1929.) M. F . Mu l l e r .

William Horlick jr., Racnie, V. St. A., Nahrungsmilld. Man yermaischt Getreide 
mit Malz, um die Starkę in Zucker iiberzufuhren, setzt dann 1 Gewichtsteil frische 
Milch u. 1/.  Gewichtsteil frische, Verduuungsfermenle enthaltende Fruchte zu n. laBt 
die M. stehen, bis ein Teil der Milch u. der EiweiBstoffe yerdaut ist, worauf das Prod., 
ohne die Fermente zu zerstoren, zur Trockne eingedampft u. gepulvert wird. (E. P.
364 973 yom 20/4. 1931, ausg. 4/2. 1932.) Sc h u t z .

International Wheat Malt Syrap Co., Dover, iibert. von: Richard Schneider 
und Franęois A. Dupont, Chicago, V. St. A., Herstdlung ton Weizemńrup. Man yer- 
rnischt unter Umruhrc-n zerkleinertes Weizenmalz mit w. W., laBt einige Zeit stehen 
u. erhóht dann die Temp. der M. langsam auf etwa 46° R, halt diese Temp. etwa 40 Min. 
aufrecht, worauf man sie langsam auf iiber 54° R steigert u. 15 Min. aufrecht erhalt. 
Dann wird das Prod. auf 58° R 15 Min. gehalten u. der fl. Teil yon dem festen getrennt. 
(A. P. 1 829 762 yom 1/12. 1927, ausg. 3/11. 1931.) Sc h u tz .

Sidney Mnsher, Washington, V. St. A., NahrungsmiUd. Man emulgiert Milch- 
-prodd., die Fett enthalten, das an sich dem Ranzigwerden unterworfen ist, mit zer- 
kleinertem Sesamsamen, um das Ranzigwerden zu yerhuten. (A. P. 1 841 842 vom 
7/12. 1927, ausg. 19/1. 1932.) 8 c h u tz .

Hanseatische Muhlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, iibert. von: Friedrich W il
helm Thiele, Hamburg, Heretellung ton Teig unter Zusatz von 0,25— 1% pflanzlichen 
Lecilhins, z. B. Sojabohńenlecithin, das dem Mehl zugesetzt wird. VgL D. R. P. 528 238; 
C. 1931. H . 1509. (A. P. 1843 051 vom 1/9. 1928, ausg. 26/1. 1932. D. Prior. 14/6.
1928.) M. F. Mu l l e e .

Beniamin W. Dedrick, State College, Pennsyh-., Gewinnung eines Klei«ezirakU& 
fur die BroibereUung, der reich an Mineralsalzen, Enzym en u. Yitaminen ist, durch 
mehrmaliges Yerruhren u. Stehenlassen mit W., worauf zunaehst die Kleie u. Zellstoff- 
teile abgetrennt werden, wahrend die feineren Starketeilehen u. Nahistoffe in der Fl. 
suspendiert bleiben, u. erst durch Absitzenlassen u. Abhebem des uberetehenden W. 
gewonnen werden. (A. P. 1 842 933 yom 30/4- 1929, ausg. 26/1. 1932.) M. F. Mu l l e b .

Frosied Foods Co., Inc., Dorer, ubert. von: Donald K. Ttessler, Gloucester, 
Y. St. A., Herslellung ton Eztrakten. Man zerkleinert gefrorene. Pflanzercsiojfe, Fruchte 
u. dgL, z. B. Erdbeeren, n. behandelt sie im gefrorenen Znstande (unter standiger 
Auirechterhaltung desselben) mit einem L6sungsm., das bei einer tiber Zimmertemp.



liegenden Temp. siedet, z. B. mit A., worauf der A. von dom Extrakt abgedampft wird. 
(A. P. 1 840 798 vom 5/9. 1930, ausg. 12/1. 1932.) S c h u t z .

Douglas Packing Co. Ltd., Canada, iibert. von: William A. Bender, Rochester,
V. St. A., Herstellung von gereinigler Pektinlósung aus Fruchtsaften. Man yersetzt den 
Saft mit festem Casein u. trennt den ontstandenen Nd. von der PI. (Can. P. 286 300
vom 13/7. 1928, ausg. 8/1. 1929.) S c h u t z .

Steimen & Co., Bern, Herstellung eines Kaffeeersatzmitlels. Man róstet Erdniisse, 
bis sie die Farbo gerósteter Eaffeebohnen angenommcn haben, worauf sio gemahlen u. 
mit gomahlenem gerósteten Kaffee yermisoht worden. Die Erdniisse kónnen vor dem 
Róstencntólt werden. (Schwz. P. 148 467 vom 5/7. 1930, ausg. 1/10. 1931.) S c h u t z .

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: William F. Zimmerli, Akron, 
und Waldo L. Semon, Ohio, Herstellung von Kaugummi. Ais Ersatz fiir Chielekautschuk 
verwendet man eine Mischung aus 1 Vol. Kautschuk, 3 bis 6 Yoll. 01 u. 2 bis 4 Voll. 
eines Fiillstoffes wio RuB, MgO usw. ZweckmiiBig setzt man noch eine wasserunl. 
Seife, wie Mg-Oleat zu, sowie dio ublichen Geruchs- u. Gesohmacksstoffe. 45 Teile 
Mineralól werden in eine gewóhnliche oder konz. Kautschukdispersion, die 10 Teilo 
Kautschuk enthalt, gemischt u. 45 Teile mit W. angefeuchteter RuB zugesetzt. Das 
W. wird auf der Walze entfernt. (A. P. 1829 029 vom 7/10. 1927, ausg. 27/10.
1931.) P a n k ó w . 

Calvin S.Hicks, Durham, North Carolina, Verbesserung von Rauchtabak durch
Zusatz von 0,1— 10%  trockenen Hefepulyers. (A. P. 1 842 266 vom 17/4. 1931, ausg. 
19/1. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Research Laboratories of National Dairy Products Corp., Inc., iibert. von: 
Arnold H. Johnson, und Samuel M. Weisberg, Baltimore, Behandlung von Milch. 
Man homogenisiert die Milch bei geeigneter Temp., um sie fiir Kinder yerdaulich zu 
machen. (A. P. 1 841184 vom 30/6. 1930, ausg. 12/1. 1932.) S c h u t z .

Lucie Simon, Frankreich, Herstellung von Salinę. Man versetzt Milcli in der Kalte 
mit Lab u. halt die niedere Temp. langero Zeit aufrecht, worauf man schnell erhitzt 
u. die M. kurze Zeit im W .-Bad zum Aufkochen bringt. (F. P. 699 432 vom 19/10.
1929, ausg. 14/2. 1931.) S c h u t z .

Reinhold Mack, Góppingen, Herstellung von brausenden Getranken aus Milch. 
Man versetzt Milch mit C02 in geeigneten GefaBen unter gleichzeitiger Entfernung 
der in ihr enthaltenen Luft, wodurch zugleich dio Entw. der Bakterien verhindert 
wird. Man kann der Milch noch Fruchtaroma zusetzen. Die so behandelte Milch halt 
sich mehrere Wochen unyerandert. (E. P. 364 657 voin 11/9. 1930, ausg. 4/2.
1932.) S c h u t z .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose;
Kunststoffe.

j53 F. Schofield, Porositdt: eine grundlegende Eigenschaft der Textilien. Porositdl 
von Geweben und Durchdringungsfragen. Die Wollfaser an sich besitzt keine Durcli- 
lassigkeit. In Geweben ist hingegcn stets Durchlassigkeit yorhanden u. zwar erstens 
durch dio Maschen des Gewebes u. zweitens capillar zwischen den Einzelfasern der 
Garnfaden. Diese Capillaritatsyerhaltnisse werden an Hand des PoiSEUILŁEschen  
Gesetzes entwickelt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 47- 166—68. 1931.) F r ie d e m a NN.

A. J. Hall, Cellulose, der Rivale des Kolilenteers ais Rohstoff. Verbreitung, Struktur, 
chem. Verh. u. Umwandlung durch Sauren, Alkalien, Oxydationsmittel u. Hitze werden 
besprochen. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 7. 355—57. 397—99. 14/9. 1931.) K ru .

Carl Kullgren, Die Auslosung von Lignosulfonsaure aus Sulfitzellstoff. (Ygl. 
C. 1931. II. 2676.) Erwarmung von Sulfitzellstoff, der in geeigneter Weise yorbehandelt 
wurdo, mit Sauren (HC1 u. H2SO.„ 0,004—0,005 n.) u. sauren Salzlsgg. (NaCl u. Na2S 04) 
ergab, daB in ausschlioBlich saurer Lsg. rasche, inGgw. von Salz aber keine oder un- 
bedeutende Auslosung erfolgt. Dieser Unterschied kann nicht auf einer Herabsetzung 
der [H'] durch dio Salze beruhen, u. die Auslosung wird nicht durch katalyt. Wrkg. 
der H-Ionen bewirkt. Die Bedeutung der letzteren besteht yielmehr darin, daB sie 
das Metallion bei der festen Lignosulfonsaure ersetzen, die, an Salz gebunden, sich 
nicht oder nur langsam, mit H gesatt. aber schon bei yerhaltnismaBig niederer Temp. 
yoiri Kohlenhydrat trennt. Im letzteren Falle erfolgt eine Auslosung sogar schon mit 
W. oder A. (78°) bzw. CH3OH (65°). Diese Tatsache lieBe sieli auf den Sulfitkoch- 
prozoB anwenden, in dessen spatorer Phase man nach Entfernung der Ca-Ionen der
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gebiindenen Lignosulfonsauren mit W. allein auskommen sollto. — Die ausgelósto 
Saure reduziort F e h l in g s  Lsg. nicht, stellt eino gelbbraune, wasserlóslicho, in der 
Warnie leicht in eine schwarze Modifikation iibergehendc Śubstanz dar, wahrend 
ihr Na-Salz bestiindig ist, wird in Lsg. mit Fuehsin-S02 rotviolett, mit Phlorogluein- 
HC1 rot u. zeigt in der Analysenąuarzlampe violette Fluorescenz. (Svcnsk Kem. Tidskr. 
44. 15—23. Jan. 1932. Stockholm, Techn. Hochsch.) H e l l r ie g e l .

Clara W. Fritz, Sulfitablauge łólet gewisse Pilzarten. Unters. iiber dic abtótende 
Wrkg. von Sulfitablauge auf Pilzarten, die dem lcbenden Holz schadlich sind. Vf. 
untersuclite folgende Pilze: Fomes pinicola, Polyporus abietinus u. P. balsamcus, Poria 
subacida, Stereum sanguinólcntum u. Trametes pini. Die meisten dieser Pilzo ver- 
tragen 20%ig. Ablauge, Polyporus balsameus stirbt sogar selbst bei G0% noch nicht 
ab. (Pulp Paper Magazine Canada 31. 1353—54. 10/12. 1931.) F r ie d e m a n n .

Kurt Matzsch, Die Acetatseide, ihre Vcrwendung, Fdrbung und Veredclung. Fiirben, 
Avivieren u. Drueken ist naher erlautert. (Dtsch. Farbcr-Ztg. 68. 15—16. 10/1.
1932.) SiŻVERN.

Sigurd Samuelsen und Kaare Haug, Ober die Beslimmung der Wasserstoffionen- 
konzentration in Kochersaure und Bleiclilauge. Durch Leitfaliigkeitsmessungen stellen 
Vff. in Obereinstimmung mit Ca m p b e l l  u. Ma a s s  (C. 1930. II. 26) fest, daB sich das 
Ph in saurer H2S 03- oder Sulfitlsg. beim Erhitzen auf iiber 100° dcm Neutralpunkt 
nahert. Das Potential der (emgehend beschriebenen) Glaselektiode ist in H2S 03- 
Lsgg. eine lineare Funktion des pn; dagegen sind H2-, Chinhydron- u. Sb-Elektroden 
fur die potentiometr. Messung in H2S 03-Lsg. ungeeignet. Vff. bestimmen potentio- 
metr. die pn-Anderung der ersten u. zweiten Dissoziationsstufe von H2S 03 in Ab- 
hangigkeit von der Verdunnung; beide Werto werden mit der Verdiinnung zunehmend 
liolier. Fiir dio p H -M essu n g  in Lsgg. von H2S 03 u. Sulfiten bei gewóhnlicher Temp. 
laBt sich dio Glaselektrodc fiir einen Beroieh yon pH =  1 bis ph =  10 yerwenden, 
ebenso fiir dio pH-Best. in Bleiclilauge. (Papir-Journalen 19. 218—21. 229—33. 241 
bis 244. 254—56. 31/12. 1931. Oslo, Forschungsinst. f. Papierind.) R. K. BIu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mittel fur die Textilindustrie, 
zum Desinfizieren, Schmieren usw., bestehend aus einem Gemisch von Fetten, Fett
sauren, Olen oder Paraffin mit ebcnfalls wasserunl. Prodd., wie Salzen, Amiden, Estern 
oder Esteramiden, die aus Aminen mit mindestens einer an einem Radikal befindlichen 
Hydroxylgruppe u. Sauren, insbesondere Carbonsauren, Sulfonsauren u. sulfonierten 
Carbonsauren von hohem Mol.-Gew. entstehen. — Z. B. lost man 5 kg eines Konden- 
sationsprod. aus 1 Mol Triathanolamin mit 1 Mol Ólsaure in 100 kg Paraffinól, u. 
emulgiert die klare Lsg. in Seifenwasser. Die Emulsion dient ais Apprcturmittel. 
Oder man erhalt ein yiscoses Schmiermittel, wenn man 5 kg eines Kondcnsationsprod. 
aus 1 Mol Triathanolamin u. 3 Mol Stearinsaure in 100 kg wenig yiscosem Maschinenol 
lost. (F. P. 710 415 vom 3/2. 1931, ausg. 22/8. 1931. D. Prior. 13/3. 1930.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Darstellung 
eines ais Schutzmittel gegen Teztilschadlinge verwendbaren Iiondensationsproduktes. Zu 
dem Ref. nach A. P. 1 707 181; C. 1929- II. 499 ist folgendes naehzutragen. An Stelle 
von Benzaldehyd-o-sulfonsiiure laBt sich auch benzaldehyd-p-sulfonsauren Na mit
2,4-Dichlorplienol in Ggw. von 95%ig. H2S 04 zu einem krystallin. Prod. kondensieren, 
welches in W. zl. ist u. ais Mottenschutzmittel dient. (Schwz. P. 148 330 yom 10/5. 
1930, ausg. 1/10. 1931. Zus. zu Schwz. P. 135 166; C. 1930. I. 4274.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Anthony James Hailwood 
und Alexander Stewart, Blackley, Manchester, Herstellung von Mitteln zum Schułze 
von Textilien u. dgl. gegen Meltau und anderes Pilzwachstum. Die nach E. P. 323 579 
(ygl. C. 1930. II- 791) zu yerwendenden Arylamide der Salicylsiiure werden mit W. 
in Ggw. eines Netzmittels, z. B. Sulfitcelluloseablauge, bis zu einer TeilchengroBo 
von weniger ais 2 /.i vermahlen. Vorteile: Bessere Verteilung u. gróflcre Netzfahigkeit 
u. somit besserer Schutz der behandelten Textilien. (E. P. 350 642 vom 9/4. 1930, 
ausg. 9/7. 1931.) Gr a g e r .

Etablissements Gamma, Lyons, Frankreich, Schlichte fiir Tcztilfasern. Man 
schmilzt Kolophonium oder ein anderes Harz ,mit einem trocknenden 01, Fett oder 
Wachs zusammen u. laBt das Gemisch unter Rtthren langsam in ein aus einem hydro- 
philen Kolloid bestehendes Emulgiermittel flieBen. Geeignete Emulgiermittel sind 
z. B. Seifen, ferner Sulforicinate, Sulfooleate, Saponin, Pflanzenschleime, EiweiBstoffe, 

XIV. 1. 120



1 8 4 6 HXVI„. F a se r - u . S p in n s t o f f e ; P a pier  usw . 1 9 3 2 . I .

Gnmmi, Destrin, Di- oder Triathanolamin. (E. P. 364 902 vom 18/2. 1931, ausg. 4/2.
1932. F. Prior. 20/1. 1931.) B e ie r s d o r f .

William Marshall, Cheadlo Hulme, Chester, Beliandlung von Kunstseide aus 
regenerierter Cellulose oder Stoffen, welcJie diese mit nalurlicher Gellulose gemischt ent- 
lialten. Die beim Auswasehen des Gutes nach dem Mercerisieren mit Alkalien haufig 
eintretendc Schadigung der Fasem wird yerhindert, wenn man dem Waschwasscr 
Natrium-, Kalium- oder Ammoniumcarbonat oder -bicarbonat u. gegebenenfalls noch 
Kochsalz zusetzt. Man kann auch das Garn oder Gewebe nach der Alkalibehandlung 
eine C02 enthaltende Kammer passieren lassen, wobei sich dann Carbonat oder Bi
carbonat bildet, u. hierauf mit w | auswasehen. (E. P. 363 883 vom 7/2. 1931, ausg. 
21/1. 1932.) B e i e r s d o r f .

William H. Lorimer, Cleveland, Ohio, bzw. Charlotte, North Carolina, Ver- 
minderung des Olanzes von Natur- oder Kunstseide. Man behandelt die Seide mit einer 
Lsg., welche 1—5% (berechnet auf das Gewicht der Seide) gleicher Teile Alaun u. 
Bariumchlorid enthałt, bei Tempp. yon 20 bis 100°, vorzugsweise 70—80°. (A. P. 
1839978 vom 21/1. 1929, ausg. 5/1.1932 u. 1839979 vom 28/8. 1930, ausg. 5/1.
1932.) B e ie r s d o r f .

Heberlein & Co. Akt.-Ges., Schweiz, Erzeugung neuer Effekte bei Kunstseiden- 
fasern aus regenerierter Cellulose. Man unterwirft die Viscosefaden unmittelbar nach 
ihrer Bldg. einer Quellung, indem man sie mit Alkalilauge von einer beim Mercerisieren 
ubliehen Konz. in Ggw. von Kupferrerbb. behandelt u. zwar zweckmaBig unterhalb 0°. 
(F. P. 38 113 vom 3/3. 1930, ausg. 1/4. 1931. D. Prior. 8/3. 1929. Zus. zu F. P. 627 333;
C. 1928. I. 3465.) B e ie r s d o r f .

I. P. Bemberg Akt.-Ges., Wuppertal-Oberbarmen, Verfahren zum Impragnieren 
von Tcxtilien mit Metalherbindungen, 1. dad. gek., daB das Behandlungsgut mit Verbb. 
aus Metalloxydammoniak u. Oxyden amphoterer Metalle in wss. Lsg. getriinkt wird 
u. nach der Beliandlung unter Verdampfung des Ammoniaks getrocknet wird. —
2. dad. gek., daB ein Metallaluminatammoniak (Metallamminaluminat) zur Einw. ge- 
langt. — 3. dad. gek., daB eine Nickeloxydammoniakyerb. mit einem amphoteren 
Metalloxyd yenvendet wird. — 4. dad. gek., daB die Behandlung der Textilięn mit 
den Metalloxydammoniaken von einer Behandlung mit Fetten, Wachsen, Harzen in 
gel., yerseifter oder emulgierter Form begleitet wird. (D. R. P. 542 775 KI. 8k vom 
1/1. 1931, ausg. 28/1. 1932.) B e i e r s d o r f .

Lignat-Werke Akt.-Ges. und Otto Stiner, Schweiz, Herstellung verkieselter 
Pflanzenfasern. Die Faserstoffe werden durch Einw. yon saurebildenden Bakterien 
aufgeschlossen, bis die Faserstoffe yollstandig yon der Saure durchtrankt sind. Durch 
einen kurzeń ErhitzungsprozeB wird das Wachstum der Bakterien unterbrochen. 
Danach behandelt man die Fasem mit irosseryfaslsg. (E. P. 362 955 yom 6/8. 1930, 
ausg. 7/1. 1932. Schwz. Prior. 6/8. 1929.) E n g e r o f f .

IŚdouard-Lucien Alliot, Frankreich, Mischfaden aus Schwamm und Baumwolle. 
Die beiden Materialien werden im ReiBwolf mehrmals gemeinsam zerkleinert, mit 
einer Oleinseifenlsg. geólt, kardiert, zusammengerollt u. auf dem Selfaktor yersponnen. 
(F. P. 691423 vom 7/3. 1930, ausg. 21/10. 1930.) E n g e r o f f .

Giovanni Mosso, Italien, Gewinnung von Teztilfasern aus rohen Pflanzenfasern, 
insbesondere Hanf, Flaclis, Jute, Ramie, Schalen des Maulbeerbaums u. dgl. Die an- 
gefeuchteten Pflanzenfasern werden in einen Korb yerpackt u. in einem Autoklaven 
bei 2—4 Atm. u. etwa 130° mit einem Bade behandelt, das aus 1% NaHCOa, 2—3% 
NaOH, 0,5% Olein oder Seife u. gegebenenfalls 0,5% Na2Si03 besteht. Nach 2—3 Stdn. 
wascht man mit w. u. k. W. unter Druck aus, ólt die Fasern in einem Bade aus 2% 
Seife u. 0,3% Olein oder Turkischrotól u. trocknet. (F. P. 697 629 vom 18/6. 1930, 
ausg. 20/1. 1931. It. Prior. 7/11. 1929.) E n g e r o f f .

Improved Products Co., iibert. von: Dell Forest Harbaugh, Chicago, 111., Oe- 
mnnung ton Faserstoff fiir Papier- u. Pappenherst. aus Weizenstroh durch Kochen mit 
einer Lsg. yon Kalk, der etwas NaOH u. event. CS2 zugesetzt worden ist, etwa 2 bis
2 7 , Stdn. unter Dampfdruck. (A. P. 1842 984 yom 6/4. 1931, ausg. 26/1.
1932.) M. F. Mu l l e r .

William C. Lodge, Fulton, N. Y., Herstellung von Papierstoff aus Holzschnitzeln 
durch Ycrkochen. Wahrend des Verkochens werden die entstehenden Gase umgepumpt. 
Eyent. wird die Kochung nach gewisser Zeit unterbrochen, die h. Koclifl. abgezogen u. 
die daraufschwimmende Harzschicht abgetrennt u. die Fl. in den Kocher wieder zurttek-
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geleitet. Dazu mehrere Abb. (Can. P. 288 763 vom 29/3. 1928, ausg. 16/4.
1929.) M. F . Mu l l e r .

Linn Bradley, Montolair, und Edward P. Mc Keefe, New York, Gewinnung ton 
Papierstoff aus Holz durcli unyollstandiges Verkoohen mit einer neutralen oder sohwacli 
alkal. Lsg., z. B. Na2S 03, K2S03, CaS03, MgS03, Na2C03 oder K 2C03, unter Druck u. 
durch mechan. Naohbehandlung oder durch Nachkochen mit einer frisohen Kochfl. 
derselben Zus. In der Patentsohrift sind noch zahlreiche Abiinderungen des Verf. be- 
sehrieben. (A. P. 1 842 712 vom 28/6. 1921, ausg. 26/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Haarlan Paperitełidas Asakeyhitio, Finnland, Leimen von Papier unter Ver- 
wendung von Verseifungslsgg., die erhalten werden durch Einw. yon Basen oder Laugen 
yon Kautschuk- oder Guttaperchalsgg., event. unter Zusatz von katalyt. Substanzen, 
wie Na-Borat oder Alaun. (F. P. 713 421 yom 17/3. 1931, ausg. 27/10.1931.) M. F. Mu.

S. D. Warren Co., Boston, Massach., iibert. yon: Edwin Sutermeister und 
Joseph A. Warren, Westbrook, Maine, Herslellung ton gefiilllem und geleimlem Papier 
unter Verwendung von CaC03 ais Fiillmittel u. einer Emulsion von Paraffin u. Kolo- 
phonium ais Leimmittel, auCerdem wird zweckmaCig Alaun gegen Ende des Mahlens im 
Hollander zugegeben. (A. P. 1 838 969 vom 7/4. 1928, ausg. 29/12. 1931.) M. F. Mu l l .

Julien Parpillon und Joanny Guillaud, Frankreich, Einwickel- und Pack- 
material in Form von Papier, Pappe o. dgl., bestehend aus diinnen Schiehten pflanz- 
liehen ode/ tier. Ursprungs, die mit diinnen Metallhauten, z. B. aus Sn, Zn, Al, Cu u. a., 
zusammengeleimt werden. (F. P. 716 586 vom 6/5. 1931, ausg. 23/12. 1931.) M.F.Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Heinrich
Heimami, Erich Opfermann, Irnfried Petersen und Alfons Bayerl, Gewinnung 
von a.-cellulosereichem Aellsioff aus harzhaltigen Hólzern durch Impriignieren des 
eyakuierten Materials mit etwa 30%ig. H N 03 u. Einwirkenlassen etwa 2 Stdn. bei 30 
bis 50°, durch Entfernen des Saureiiberschusses u. Auswaschen mit h. W. u. stark 
verd. H N 03 bei 60—80°. Darauf wird die M. etwa 2 Stdn. mit 2—3%ig. NaOH 
gekocht, mit Cl2 yorgebleicht u. mit schwach alkal. Cl2-Lsg. nachgebleicht. (A. P. 
1 840 162 vom 26/3. 1931, ausg. 5/1. 1932. D. Prior. 12/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Gotthard Rosen, Frankreich, Gewinnung von u-cellulosereichem ZelUtoff aus harz- 
haltigem Holz, z. B. aus Pinus maritima oder Pinus silvestris, in Schnitzelform durch 
mehrlache Behandlung mit Kalkmilch, 1,5— 2° Bś, bei 80—90°, evtl. unter Druck 
von 0,5— 1 at. Nach dem letzten Ablassen der Kalkmilch wird etwa 10 Min. lang 
S 0 2 durch den Kocher geleitet, wobei der in den Schnitzeln enthaltene Kalk in CaS03 
u. Ca(HS03)2 ubergefuhrt wird. Dami wird gewaschen u. das Materiał in ublicher 
Weise nach dem Sulfitverf. gekocht u. aufgearbeitet. (F. P. 715 353 yom 7/8. 1930, 
ausg. 2/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Brown Co., ubert. von: George Alvin Richter, Berlin, Herslellung von %-cdlu- 
losereichem Zellstoff ais Ausgangsmaterial fiir die Cellulosexanthogenatherst. aus Roh- 
zellstoff durch Reinigen u. Behandeln zunachst mit einem Oxydationsmittel, durch 
Kochen mit einer alkal. Fl. u. Bleichen. Der Zellstoff mit wenigstens 93% cc-Cellulose- 
geh. u. einer Cu-Zahl unterhalb 2 wird in das Xanthat ubergefuhrt u. yersponnen. 
(Can. P. 288 811 yom 30/3.1928, ausg. 16/4. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Gesełlschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Yerfahren zur Herslellung 
eines neuen Cellulosederivates. Chloracetylcellulose wird mit Trimethylamin kondensiert. 
— Z. B. erhitzt man 1 Teil trockene Chloracetylcellulose mit 10 Teilen einer 10%ig. Lsg. 
yon Trimethylamin in Toluol 6—8 Stdn. auf 60—70°. Das erhaltene Prod. wird ab- 
gepreCt, gewaschen u. getrocknet. Es enthalt einen ąuartaren Trimethylammoniumrest, 
besitzt groBe Affinitat zu sauren Wollfarbstoffen u. laCt sich in der Teztilindustrie 
yerwenden. (Schwz. P. 148 491 vom 24/5. 1930, ausg. 1/10. 1931.) N o u y e l .

Eastman Kodak Co., New York, ubert. yon: Charles S. Webber, Massachusetts 
und Cyril J. Staud, New York, Herslellung ton Benzoylcellulose durch Behandeln 
yon Cellulose mit Benzoylchlorid u. Pyridin unter Zusatz von /?,/?'-Dichlordiathylather.
10 Teile Cellulose, 100 Teile /?,/2'-Dichlordiathylather, 30 Teile Benzoylchlorid u. 20 Teile 
Pyridin werden 19—24 Stdn. am RiickfluB im Dampfbad erhitzt. (A. P. 1 831 274 
yom 14/12. 1929, ausg. 10/11. 1931.) P a n k ó w .

C. F. Boehringer & Sohne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof, Herslellung ton  
Kunstseide aus primarer TriacetylceUulose. Die Acetylierung wird bewerkstelligt ohne 
Zugabe von solchen Katalysatoren, die eine nachtragliche Zers. der TriacetylceUulose 
yeranlassen, jedoch unter Zuhilfenahme yon Halogen oder einer Halogenwasserstoff- 
saure oder einer Perhalogenwasserstoffsaure oder eines Salzes solcher Sauren unter

120*
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Aufreohterhaltung der Faserstruktur des Acetylierungsprod. Das Verl.-Prod. dieut 
in gleioher Weise auch zur Hersfc. von Filmcn, piast. Massen, Lacken. (E. P. 363 700 
vom 14/8. 1930, ausg. 21/1. 1932.) E n g e r o f f .

Algemeene Kunstzijde Unie N. V., Amheim, Holland, Herstellung von Viscose- 
seide nach dem Zenlrifugenuerfahren. Der Fiihrungsglastricliter fur den Faden, bevor 
er in den Spinntopf lauft, wird mit Fl. gefullt, u. zwar, wenn das Fallbad z. B. aus ł /4 
bis 1% H2SOj, 10% NH4C1 u. 10% Na2S04 bestand, mit einem Bad folgender Zus.: 
5% H2S 04, 5% NH4C1 u . 8% Na2S 04. Natiirlich kónnen auch andere Bader, ins- 
besondere auch W. in den Triehter gefullt werden. Der Faden wird auf diese Weise 
yor Bescliadigungen geschutzt. (E. P. 343118 vom 16/10. 1929, ausg. 12/3.1931.) Eng.

Soie Cbarentaise, Frankreich, Herstellung von Kunstseide nach dem Conlinue- 
rerfaliren. Die von den Spinndusen in ein gemeinsames Fallbad tretenden Faden werden 
auf einer horizontalen Walzo zu einem Band yereinigt, das iiber eine im rechten Winkel 
dazu liegendc Walze u. mehrere Streck- u. Porzellanrollen, auf denen eine Behandlung 
mit verd. Sśiure stattfindet, in die Wasch-, Entschwefelungs-, Bleich- u. Seifungsbader 
gelangt. Zwischen jedem der vertikal yerstellbaren Bader wird das Band durch Quetsch- 
walzen gefuhrt, denen sich am SchluB Trockenwalzen anschlieBen. (F. P. 687 485 vom 
18/3. 1929, ausg. 8/8. 1930. E. P. 341009 vęm 3/7. 1929, ausg. 5/2. 1931. F. Prior. 
18/3. 1929.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, Amerika, Herstellung von Kunstseide durch Trockenspinnen in 
aufsteigender Bichlung. Man laBt die Faden unmittelbar nach dem Verlassen der Spinn- 
diise zunachst eine Fallfl., z. B. W., Methylalkohol, A., Bzl., Kerosin, CC14 durclilaufen. 
Seifen oder andere Netzmittel konnen diesen Badern zugefiigt werden. Nachdem der 
SpinnprozeB begonnen hat, kann das Fallbad auBer Betrieb gesetzt werden. (F. P. 
697 573 vom 17/6. 1930, ausg. 20/1. 1931. A. Prior. 17/6. 1929.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Henry Dreyfus, William Ivan Taylor und 
Robert Pierce Roberts, Spondon b. Derby, Herstellung kunstlicher Faden, auch Hohl- 
fiiden von mailem Glanz durch Verspinnen von Cellulosederivatlosungen nach dem Trocken- 
spinnverfahren. Das Losungsm. besteht aus einem fliichtigen Losungsm. u. einem 
Verdunnungsmittel. Ais Verdiinnungsmittel wird insbesondere W. yerwendet. (E. P. 
3 3 4 1 9 8  vom 21/5. 1929, ausg. 25/9. 1930. Zus. zu E. P. 334 195; C. 1931. 1.2141.) E n g .

Henry Dreyfus, England, Trockenspinnverfahren zur Herstellung von Holilfaden 
aus Gellulosederivaten. Der Spinnstoff wird in einem fl. fliichtigen Losungsm., dem 
man Lósungsmm. oder Weichmachungsmittel von hoherem Kp. zugefiigt hat, gel. 
Man verwendet zweckmiiBig ais zusatzliche Lósungsmm. u. Weichmachungsmittel 
solche, dereń Kp. iiber 40° yorteilhaft zwischen 50 u. 100° liegt. In dom MaBe, gemaB 
dem man die Spinntemp. erhóht, erhalt man Faden mit groBeren Hohlriiumen. Der 
Glanz der Faden liiBt sich beliebig einstellen. (F. P. 666 898 yom 3/1. 1929, ausg. 
7/10. 1929. E. Prior. 23/1. 1928.) E n g e r o f f .

Camille Dreyfus, Amerika, Nafispinni-eifahren zur Herstellung kunstlicher Gebilde 
aus Cellulosederivalen, dad. gek., daB die Temp. der Spinnlsg. u./oder die des Fallbades 
uber der Temp. der Luft liegt. Ais Fallfll. yerwendet man zweckmiiBig minerał. Ole, 
z. B. Kerosin. Die Fallbadtemp. betragt z. B. 45—50°. Wenn mit einem 65° h. Fallbad 
gearbeitet wird, erhalt man Holilfaden. (F. P. 684144 vom 29/10. 1929, ausg. 21/6.
1930. A. Prior. 1/11. 1928.) E n g e r o f f .

Hans Suter, Schweiz, Herstellung J'einer Faden aus Gellulosederivalen durch Strecken 
fertiger Faden unter Vencendung von Quelbnitteln u. gegebenenfalls in Ggw. von organ. 
Stoffen, die die losende Wrkg. des Quellmittels herabsetzen. Man yerwendet solche 
Streckbader, die aus halogenierten KW-stoffen bestehen u. denen man geringe Mengen 
ungesatt. organ. Verbb., wie z. B. Butylen, Olein, Olivenol, Leinól, Leinolsaure, zugesetzt 
hat. (E. P. 363 929 vom 9/4.1931, ausg. 21/1. 1932. D. Prior. 30/10.1930.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Schweiz, Veredelung kunstlicher 
Faden aus Celluloseestern unabgebauter Cellulose, die in organischen Lósungsmitteln un- 
lóslich sind. Man unterwirft die Faden einem StreckungsprozeB in Ggw. eines geeigneten 
Quellungsmittels. Ais Ausgangsmaterial yerwendet man z. B. butyrylierte oder acety- 
lierto Viscoseseide; ais Quellungsmittel organ. Sauren, Basen, wie Pyridm, Lsgg. yon 
Ammoniumrhodanid. (E. P. 363 284 yom 2/6. 1931, ausg. 7/1. 1932. Schwz. Prior. 
2/6. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Waschen und NachbeJiandeln 
von Kunstseidespinnkuchen. Eine Anzahl Spinnkuchen wird auf eine holile, durch- 
lochertc Achse gesteckt, durch die die yersehiedenen Wasch- u. Nachbehandlungsfll.
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unter Druck gepreBt werden, wobei die Achse gegebenenfalls gedrekt wird. Die Vorr. 
wird an Hand von Zeichnungen erlautert. (E. P. 349 681 vom 14/3. 1930, ausg. 25/6.
1931. D. Prior. 16/3. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Waschen und Naclibehanddn 
von Kunstseide beim Zentrifugenspinnverfahren. Die Waseh- u. Nachbehandlung des 
Spinnkuchens durch Spiilung oder Spritzen wird yorgenommen, naclidem der Spinn- 
kuchen vom Spinntopf abgenommen ist. Danach wird unmittelbar aufgespult u. 
weiter behandelt. (E. P. 353 857 vom 27/1. 1930, ausg. 27/8. 1931. D. Prior. 25/1.
1929.) E n g e r o f f .

Guillaume Clement Laurency, La Hulpe b. Briissel, Verfahren und Vorrichtung
zur Vorbchandlung von spinnbaren Textilfasern. Der yon dor Karde kommende Faser- 
pelz lauft iiber eine Riffelwalze, von dort auf eine mit feinen kon. Nadeln besetzto 
Walze, dio ihn auseinanderzupft, um darni auf einer dritten Walze in feine Streifen 
zerlegt zu werden, die auf einem senkrecht zur Walze laufonden Band zu einem losen 
Filz geordnet werden. Dieser kann ohne jede wcitere Vorbehandlung yersponnen 
werden. Weitcre Einzelhciten werden an Hand von Zeichnungen beschrieben. (E. P. 
339 848 vom 25/1. 1930, ausg. 8/1. 1931. Big. Prior. 31/1. 1929.) E n g e r o f f .

Kalle & Co., Akt.-Ges., Wiesbaden, Biebrich (Erfinder: Julius Voss, Wiesbaden- 
Biebrich), Verfahren zur Herslellung undurchsichliger, mit gldnzender Oberfldche auf- 
trocknender Gebilde ausregenerierler Oellulose oder Cellulosederivaten nach D .R .P. 515377, 
dad. gek., daB an Stelle von Schrumpfkapseln Schlauche aus regenerierter Celluloso 
oder Cellulosederiyy. nacheinander einseitig mit Salzlsgg. behandelt werden, die sieh 
unter Bldg. eines unl. Nd. umsetzen. (D. R. P. 540 632 KI. 39b vom 24/11. 1929, 
ausg. 23/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 515 377; C. 1931. I. 1389.) E n g e r o f f .

Zellstofffabrik Waldhof und Arnold Bernstein, Mannheim, Herslellung von 
Folien aus viscosen Losungen, insbesondere Oellulose, Gelatine u. dgl. Die betreffenden 
Lsgg. werden keilfórmig zwischen zwei sieh fast beruhrendo Walzen von verscliiedenem 
Durchmesser gebracht, die in entgegengesetzter Richtung laufen u. zur Halfte in ein 
Fiillbad tauchen. Statt des lctztcren kann die Koagulation auch in h. Luft yorgenommen 
werden. (E. P. 344 982 vom 2/1. 1930, ausg. 9/4. 1931. D. Prior. 28/2. 1929.) E n g .

Feldmiihle, Papier- und Zellstoffwerke, A.-G., Scholwin i. Pommern, Trocbien 
von Cellulosefolien. Die aus einer wss. Celluloselsg. erhaltenen Viscosefolien werden 
in einen Trockenapp. gebracht, weleher mit einer von innen erwarmten Trockenwalze 
von groBem Durchmesser ausgestattet ist. Die Trockenwalze besitzt auf einem Teil 
ihres Umfanges eine mit Abzug yersehene Schutzkappe. Am Umfang der Trockenwalze 
befindet sieh uberdies eine einstellbare Abnahmewalze zur Abnahme des trockenen 
Films. Die Abnahmewalze kann auch ais Kiihlwalze eingerichtet sein. (Dan. P. 41 063 
vom 10/5. 1928, ausg. 11/11. 1929. D. Prior. 12/5. 1927.) D r e w s .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Samuel E. Sheppard und James G. Mc Nally, 
Rochester, V. St. A., Cellulosefilme, die sieh nicht rollen, erhalt man durch Yerpressen 
yon Filmschichten, die abwechselnd aus Celluloseacetat u. -nitrat bestehen u. dereń 
Micelien, die durch Streckung des Films wahrend der Trocknung der Lange oder der 
Breite nach gerichtet worden sind, im Winkel zueinander stehen. (A. P. 1 784 758 
vom 2/2. 1929, ausg. 9/12. 1930.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., iibert. von: AlberrF. Sulzer, Rochester, V. St. A., Filme 
aus Celluloseacetat, die besonders plan u. wasserbestandig sind. Man geht von einem 
Celluloseacetat aus, das bei 20° wahrend 20—25 Tagen acetyliert u. hycłrolysiert wurde. 
Dieses Prod. besitzt einen sog. Fallungswert von mindestens 90%, gemessen durch 
Ausfallung des Celluloseacetats in einer 60%ig. wss. Acetonlsg. wahrend 12 Stdn. bei 
20°. (A. P. 1833136 vom 8/4. 1929, ausg. 24/11. 1931.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Cyril I. Staud und Thomas F. Murray jr., 
Rochester, V. St. A., Verbesserung von Filmen aus CeUuloseestern, darin bestehend, daB 
man dieselben mit 3%ig. NH,HS oder 2%ig. NaOH oberflacliUch verseift, wodurch 
eine beachtliche Verbesserung der Biegsamkeit erreicht wird. (A. P. 1 826 679 yom 
9/3. 1929, ausg. 6/10. 1931.) E n g e r o f f .

Soc. des Usines Chimigues Rhóne-Poulenc, Frankreich, Filme und Folien aus 
plaslischen Massen, insbesondere aus Celluloseestem oder -dlhem, werden bei erhohter 
Temp., d. h. in der Nahe ihres Erweichungspunktes (Celluloseacetat bei etwa 180°), 
in einem Schacht durch Rollen bis zu 300% gestreekt u. anschliefiend mit einem Quell- 
mittel, z. B. A. oder W.-Dampf, behandelt. (F. P. 688 200 vom 14/1. 1930, ausg. 30/8.
1930. E . Prior. 22/4. 1929.) E n g e r o f f .



1 8 5 0 Hxvm. F a se r - u . S p in n s t o f f e ; P a pie r  u s w . 1 9 3 2 .  I .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Albert F. Sulzer, Rochester, V. St. A., Massen 
aus Celluloseacetat fiir die Herst. von durchsichtigen, wasserfesten Filmen u. Lacken, 
gek. durch einen Zusatz yon 2—50 Teilen eines PJiosphorsdureesters von Di-, Tri- oder 
Tdraathylenghjkolmonoalkyluther. (A. P. 1826 681 yom 9/5. 1927, ausg. 6/10.
1931.) E n g e r o f f .

Corrado Violini & Co., Italien, Textilerzeugnis mit einer Zwischemchicht aus 
Celluloid oder einem anderen Celluloseester, bestehend aus zwei oder mehr Lagen von 
Jule, Filz, Łeinwand, Papier, Karton u. einer dazwischenliegenden Schicht aus Cellulose- 
deriv., Natur- oder Kunstharz, die unter der Einw. yon w. W. oder Dampf zu beliebigen 
Formen gewalzt werden. Dio Platten werden fiir die Herst. von Schuhabsatzen u. 
-spitzen, Koffern, Schachteln u. dgl. yerwendet. (F. P. 692 280 vom 19/3. 1930, ausg. 
4/11. 1930. It. Prior. 14/12. 1929.) E n g e r o f f .

Elektrochemische Werke Miinchen Akt.-Ges., Hollriegelskreuth b. Miinchen, 
Herslellung plastiscJier Massen. Man kann die Eigg. piast. Massen, wie Linoleum, 
Kautschukmischungen, Celluloid u. dgl. wesentlich verbessern, wenn man ihnen im 
Laufe des Herst.-Prozesses Plastizierungsmittel in Form yon wss. kolloidalen Dis- 
persionen einverleibt. Ais Plastizierungsmittel sind geeignet WacJise aller Art, Harze, 
Kautschuk, Guttaperclia, Balata, Faklis, Eiicei/3stoffe usw. (E. P. 363 682 vom 19/6.1930, 
ausg. 21/1. 1932. D. Prior. 26/4. 1929.) B e ie r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von plaslischen 
Massen. Man yerestert die boi der Oxydation yon Paraffin-KW-stoffen anfallenden, 
in Petroleumather scliwerlosliehen Sauren mit organ. Verbb., die 2 oder mehr Hydr- 
oxy]gruppen besitzen, gegebenenfalls unter Zusatz eines Siccativs, von S oder S ent- 
haltenden Substanzen oder anderen Stoffen. — Z. B. erhitzt man 150 Gewichtsteilc 
Paraffinoxydationsprodd. von der VZ. 258 mit der berechneten Menge Glycerin unter 
Zugabe von 2% PbO im Vakuum unter Riiliren wahrend 2 Stdn. auf 160°, u. dann 
21/2 Stdn. auf 200—210°. Man erhalt eine elast. M. Dio Massen sind in der Linoleum- 
fabrikation u. ais Zusatz zu Kautschuk, Lacken usw. verwendbar. (Holi. P. 24 367 
vom 7/5. 1929, ausg. 15/6. 1931. D. Prior. 16/6. 1928.) Sa r r e .

„Kolloidchemie“ Studienges. m. b. H., Johannes Benedict Carpzow, Robert 
Lenzmann und Martin March, Deutschland, Herslellung von Kunstmassen. Ais Fiill- 
stoff fiir Kunstmassen aus organ. Koli., wie natiirlichen u. kiinstlichen Harzen, Eiweifl- 
stoffen usw., yerwendet man See- oder Siiflwasserschlick, gegebenenfalls unter Zusatz 
von Hiirtungs- u. Plastifizierungsmitteln, Metallen, Metalloiden, Fiillstoffen usw. — 
Z. B. vermisclit man 180 Teile getrockneten pulverisierten Schlick mit 20 Teilen zer- 
kleinertem Kolophonium, gegebenenfalls unter Zusatz von warmebestandigen Farb
stoffen, u. forint das Gemisch unter Druck u. Hitzc. (F. P. 715 238 vom 14/4. 1931. 
ausg. 27/11. 1931.) Sa r r e .

N. V. Nederlandsche Linoleumfabriek und Paul Christiaan van der Willigen, 
Krommenie, Holland, Yerfahren zur Herstellung biegsamer Fufihoden-, Wand- oder ahn- 
licher Belage unter Verwendung von Linoxyn, dad. gek., daC man dio in der Linoleum- 
industrie iiblichen Fiillstoffe, wie z. B. Korlc- oder Holzmehl, mit einer wss. Emulsion 
von Linoxyn oder Linoleumzement, welche gegebenenfalls noch andero hydrophobe 
Bindemittel, wie z. B. Latex oder Asphalt, enthalten kann, mischt, worauf man die 
Mischung koaguliert u. die koagulierto M. zu einem FuBboden-, Wand- oder iihnlichen 
Belag in an sich bekaimter Weise verarbeitet. (D. R. P. 542 693 KI. 81 vom 23/11.
1928, ausg. 27/1. 1932. Holi. Prior. 8/12. 1927.) B e ie r s d o r f .

Universal Gypsum & Lime Co., Chicago, iibert. von: Gypsolite Co., Batayia, 
und Charles E. Hite, Philadelphia, V. St. A., Wandbelage. Gebrannter u. zerkleinerter 
Gips wird mit Starkekleister gemischt, die Mischung auf poriges Faserstoffgewebe auf- 
getragen u. trocknen gelassen. (Can. P. 277 765 vom 14/4. 1925, ausg. 7/2.1928.) KiniL.

Brown Co., iibert. yon: George Alvin Richter, Berlin, New Hampshire, Her
stellung von Kunstleder durch Impragnieren yon Iockerem, nicht gemahlenem Cellulose- 
material mit Kautsehuklsg. Eytl. wird ein Teil der Cellulose mereerisiert. (Can. P. 
287167 vom 1/2. 1928, ausg. 12/2. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Soc. Invenzioni Brevetti Anonima-Torino, Turin, iibert. von: Alfred Mackay, 
Asbury Park, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von faserigen Schichien, dad. gek., 
daB sich zwischen der netzformigen Fórderbahn u. dem Faserfilz, der z. B. aus Leder- 
oder Hautfasern zur Gewinnung yon Kunstleder besteht, noch eine siebformige Bahn aus 
lockeren, faserigen, sich nicht yerziehendem Gewebe (Nessel) befindet, dessen Masohen
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feiner sind, ais die der Fórderhahn u. durch die das W. ablaufen kann. (E. P. 360 372 
vom 29/7. 1930, ausg. 3/12. 1931. A. Prior. 11/1. 1930.) E n g e r o f f .

G. S. Petrow und A. K. Petrow, U. S. S. R., Herstellung ton Kunstmassen. Neben 
der gemaB Russ. P. 360 yerwendeten Hydrocellulose werden der Kunstmasse noch 
pulverfórmige Prodd. zugesetzt, die durch Behandlung yon Cellulose mit hydrati- 
sierenden Mitteln, wie Zinkchlorid, Calciunirliodanat u. Atzalkali, gewonnen werden. 
Die pulverformigen Prodd. kónnen vorher mit den Phenolformaldehydkondensations- 
prodd. yersetzt werden. (Russ. P. 20 652 vom 12/11. 1928, ausg. 31/5. 1931. Zus. zu 
Russ. P. 360; C. 1931. I. 3300.) R ic h t e r .

K. I. Tarassow, U. S. S. R ., Verfahren zur Herstellung ton plastisclien Massen. 
Gips, gegebenenfalls in Mischung mit Kaolin, Kreide, Hydrocellulose oder Holzmehl, 
wird mit Casein yermischt, das gemaB Russ. P. 10 398 mit den primaren Konden
sationsprodd. von Phenol u. Formaldehyd behandelt wurde. Die Mischung aus Gips, 
Kaolin, Hydrocellulose u. dgl. kann yorher mit den alkal. Ausziigen aus keratinhaltigen 
Stoffen behandelt werden. (Russ. P. 20 807 vom 25/2. u. 22/6. 1928, ausg. 31/5. 1931. 
Zus. zu Russ. P. 10398; C. 1931. I. 2416.) R ic h t e r .

Mtiller & Mann, Wuppertal-Barmen, Verfahren zur Herstellung ton Formkorpern 
dutch Heiflpressen angefeuchteter Mischungen aus icasserldslichem, Trockenblut unter 
Erhaltung der pulverfórmigen Beschaffenheit der PreBmischung, dad. gek., daB man 
das wasserlósliche Trockenblut yor Anfeuchtung mit eine Klumpenbldg. yerhindernden 
anorgan., wasserunl. Substanzen mischt. — Z. B. yermischt man 100 Teile natiyes 
Trockenblut mit 20 Teilen ZnO u. yerteilt in dieser Mischung 12 Teile H.O. Ferner 
kann man yerwenden Kreide, BleiweiB, Lithopone, Magnesia, Titanoxyd usw. (D. R. P. 
541587 KI. 39b vom 8/7. 1925, ausg. 13/1. 1932.) ‘ Sa r r e .

Miiller & Mann, Wuppertal-Barmen, Verfahren zur Herstellung plastischer Massen 
aus Blutpzilter durch Warmpressung, 1. dad. gek., daB ais Ausgangsstoff natiyes Trocken
blut (Blutalbumin) yerwendet wird, das in geschlossenen groBen Pulyermassen mit W. 
olme Vernebelung angefeuohtet wird, dem geringe Mengen von wasserloslichen Schwer- 
metallsalzen zugegeben sind, wobei die Wassermenge so zu bemessen ist, daB das Blut- 
pulver seine feinkornigc Beschaffenheit behalt. — 2. dad. gek., daB die zu yerwendenden 
Salze mit dem Trockenblut innig gemischt werden u. dann erst das zur Anfeuohtung 
nótige W. zugegeben wird. Z. B. yersetzt man 100 kg in W. 1. Trockenblut mit 15 1 
H 20, die 450 g Z n S O enthaltcn u. mischt in einer Kugelmuhle innig. Man erhalt ein 
schon grieBiges, gleichmaBig befeuchtetes Pulver. (D. R. P. 541 615 Id. 39b vom 
8/7. 1925, ausg. 14/1. 1932.) Sa r r e .

Gramophone Co. Ltd., London, Sprechmaschinenplalte. Ais Trager fiir die Ton- 
wiedergabeschicht z. B. aus einem cellulosehaltigen Materiał wird eino Scheibe aus 
Papier, Gewebe oder einem anderen Faserstoff mit einem yerseiften Harz getrankt, 
hicrauf in eine saure FI. getaucht, in W. gewasehen u. getrocknet. Zur Herst. der Harz- 
seife kann man gewóhnliches Harz, Gummilaek, Kopalharz oder Caurigummi in NaOH 
kochen. Ais saures Bad yerwendet man 5%ig. HC1. (F. P. 715 221 vom 14/4. 1931, 
ausg. 27/11. 1931. E . Prior. 19/6. 1930.) Ge is z l e r .

Gramophone Co. Ltd., Hayes, Middlesex, iibert. von: Samuel White, Redhill, 
Surrey, England, Sprechmaschinenplalte. Die Spielflache besteht aus dem Konden- 
sationsprod. von einem Phenolaldehyd, mit einem geringen Anteil (hóchstens 10%) 
an Seife. Der Seifengeh. yerringert beim Abspielen die Reibung der Nadel, so daB auch 
Sprechapp. mit schwachem Triebwerk yerwendet werden kónnen. AuBerdem wird die 
Tonwiedergabe yerbessert. (E. P. 362 445 vom 26/8.1930, ausg. 3/12.1931.) Ge is z l e r .

Eugtoe Astima, Frankreieh, Spreehmaschinenplatte. Zur Erzielung einer leichten 
unzerbreehlichen u. biegsamen Platte yon geringer Dicke uberzieht man eine Scheibe 
aus Celluloseacetat mit einem Stoff, der in der Hauptsache Gummilaek enthalt. Man 
taucht die Scheibe zunachst in Aceton, wodurch das Celluloseacetat aufąuillt, u. dann 
in die Lacklsg. Nach dem Trocknen wird sie verpreBt. Die fertige Platte hat die gleiehen 
Vorteile wie die aus Celluloseacetat hergestellten. Sie laBt sich auBerdem mit jeder 
Nadel spielen, ohne zerstórt zu werden. Dabei ist die Tonwiedergabe besser. (F. P. 
715 450 vom 27/8.1930, ausg. 3/12.1931.) Ge is z l e r .

X IX . Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; H eizung.
P. Krassa, Zur Frage der Entstehung der Kohlen. Hinweis auf die Bldg. von „Pało 

podrido“, einer weifien bis gelblichweiBen M., die durch Bakterienwrkg. aus Holz ent-
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standen ist, wobei das Lignin rasch zerstórt wurde, wahrend die Cellulose Yollig un- 
Tcreehrt blieb. (Angew. Chem. 45. 21—22. 2/1. 1932. Santiago de Chile.) S c h u s t e r .

R. V. Wheeler, Die Aufbcreitung und zweckenlsprecJiende Yerwendung von Kohle. 
Entfernung minerał. Bestandteile u. von W. Verwendung zur Dampf erzeugung, zur 
Yerkokung u. ais chem. Rohstoff. (Iron Coal Trades Rev. 124. 133—35. 22/1. 1932.

— , Die Nebenprodukie der Kohle. Neue Forlschriite der Ticftemperalunerkokung 
und Hydrierung. Vers.-Ergcbnisse der F u e l  R e s e a r c h  S t a t i o n  betrcffend die 
Hydrierung von Urteer, Umwandlung von Teersauren in KW-stoffe, Herst. von Motor- 
treibstoffen aus Urteer, die Hydrierung von Kohle ( B e r g iu s )  u . die Behandlung 
von Kohle mit geringen — 0,4 Gewichts-% — Wasserstoffmengen. (Chem. Age 26. 
23—24. 47. 16/1. 1932.) S c h u s t e r .

F. Prockat und F. Stadter, Unlersuchungen zur Frage der Steinkohlenbriketlierung. 
Best. des Einflusscs von W.-Dampfzusatz u. PreBdruck auf die Bruchfestigkeit. Ande- 
rung der Korn- u. Gefiigezus. durch das Brikettieren. Anlagerung des ais Bindemittel 
dienenden Peches an die petrograph. Bestandteile. Anderung der Festigkeit mit der 
Art der Gefiigebestandteile; dereń Beziehung zum Pechverbrauch. Faserkohle u. 
Berge wirken nachteilig. (Gliickauf 68. 62—67. 16/1. 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

J. B. Deakin, Neuzeitliclie Entwicklung des Iiokereiwesens. Die modernen Koks- 
ofen u. ihre Beheizung. Verwendung von Koksofengas in Stahlwerken. Trockene 
Kokskiihlung. (Iron Coal Trades Rev. 124. 134—36. 22/1. 1932.) S c h u s t e r .

E. Hoffmann und A. Jenkner, Die Inkohlung und ihre Erkennung im Mikrobild. 
Das Verkokungsverniogcn einer Kohle hangt auBer von der petrograph. Zus. wesentlich 
vom Grad der Inkolihing ab; deren Hauptfaktor ist der Druck, daun erst- folgen Zeit 
u. Temp. Mit dem Grad der Inkohlung nimmt das Reflexionsvermogen, bestimmt an 
Kohlenseliliffen mit dem LEiTZsclien Spaltmikrophotometer nach B e r e k , zu. Im 
polarisierten Licht verstarken sich die Anisotropieerscheinungen mit zunehmender Li- 
kohlung. (Gluckauf 68. 81—88. 23/1. 1932. Essen.) S c h u s t e r .

— , Ticflcmperalurvcrkokiing minderwertiger Kohlen. Vers.-Ergebnisse mit dem 
Yerf. nach L a in g  u . N i e l s e n .  (Engineering 133. 65—66. 15/1. 1932.) S c h u s t e r .

A. Sander, Pechkoks. Yerff. der Verkokung Y on Pechen. Ausbeuten. Zus. u. 
Eigg. von Pechkoks. Verwendung von Koks aus Steinkohlenteerpech in der Elektroden- 
fabrikation. (Chem.-Ztg. 56. 73—74. 27/1. 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

M. Dolch, Halbkoks. Eigg. des Ilalbkokses u. daraus sich ergebende Anwendungs- 
moglichkeiten. (Warme 55. 37—11. 16/1. 1932. Halle a. d. Sa-ale.) S c h u s t e r .

William O. Renkin, Die trockene Koksloschung. Ausfuhrliche Darst. der Grund- 
lagcn, Beschreibung von Anlagen, Betriebsergebnisse. (Trans. A. S. SI. E. Fuel Steam 
Power 53. 65— S5. 1931. New York.) S c h u s t e r .

W. Bertelsmann, t/ber die Enigifiung des Oase-s durch Bakterien. Die Arbeiten 
von F. F is c h e r ,  L ie s k e  u . anderen (C. 1931. H. 864 u. friiher) werden krit. gepruft 
in bezug auf die prakt. Eignung der CO-Entfernung aus Stadtgas. Mit Rucksicht auf 
einen durelischnittlichen Heizwertverlust von 29,4% u. groBen Raumbedarf kommt 
eine Einfiihrung in die Praxis Yorlaufig nicht in Frage. (Gas- u. Wasserfach 75. 130 
bis 132. 13/2. 1932. Berlin.) " S c h u s t e r .

P. Darnm. Neue Gesichtepunkte fiir die Benzólgeioinnung. In oberschles. Bzl.- 
Fabriken wurde ein Mehrausbringen von 1—2 kg Bzl. je t Trockenkohle iiber der aus 
Gasanalyse u. Gasmenge errechneten Bzl.-Auswaschung festgestellt. Dieses Bzl. ent- 
stand aus dem Waschol durch Depolymerisation; nebenher fiihren Kondensationsrkk. 
zur WascholYerdickung. Nach Verbrauch der der Umwandlung zuganglichen Waschol- 
bestandteile muB die \'erdickung aufhoren, was die Beobachtung erklart, daB regene- 
riertes Ó1 weniger Yerdickt. Auf Grand dieser Beobachtungen werden Yerbesserungs- 
Yorschlage fiir die Bzl.-Wasche gegeben. (Gluckauf 68. 89—93. 23/1. 1932. Hinden- 
burg, O .-S.) S c h u s t e r .

W. Gluud, B. Lopmann und K. Keller, Benzolreinigung durch. dekirolytische 
Ozydation. (Vorl. Mitt.) Anod. O xydation von Bzl., das mit Yerd. H2S 04 ais E lek trolyt 
in einer Tondiaphragmazelle an Blei gut durehgeruhrt wird. Die Rcinigung scheint- 
leiehter zu gehen, wenn das Bzl. Anteile, die iiber 145° sd., enthalt; dabei entstehen 
wahrscheinlich unter dem EinfluB des Sauerstoffs Kondensationsprodd. der Cumaron- 
harzbildner mit niedrig sd ., leicht verharzenden ungesatt. Yerbb. Cyclopentadien u. 
Dicyclopentadien in reinem Bzl. lieBen sich nicht elektrolyt. restlos wegoxydieren. 
Das elektrolyt. gereinigte Bzl. hat zwar relatiy hohen Schwefelsauretest, ist aber lager-

Shefficld.) S c h u s t e r .
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bestiindig. (Ber. Ges. Kohlentechn. [Dortmund-Eying] 4. 82—95. Dez. 1931. Dortmund- 
Eying.) S c h u s t e r .

W. Gluud, W. Klempt und Fr. Brodkorb, Die PLinderungsgrunde (Altem des 
Schwefeleisens, Kohlensaure- und Sauerstoffgehalł des Gases und Riickumsetzungen) fiir 
die Anreicherung ton Blutlaugensalz im Cyanwascher. Prakt. Priifung der Faktoren, 
die der ausschlieBlichen Gewinnung von 1. Blutlaugensalz bei der Waschung von blau- 
saurebaltigen Gasen mit alkal. FeS-Suspension entgegenwirken. (Ber. Ges. Kohlen
techn. [Dortmund-Ewing] 4. 51— 72. Dez. 1931. Dortmund-Eying.) S c h u s t e r .

Benjamin Thorpe, Eine Studie iiber das Problem der Naphthalinentfernung aus Gas. 
Betriebsergebnisse einer Waschanlage. (Gas Journ. 197. 196—98. 27/1. 1932.) SCHUST. 

A. F. von Stalli, Einige Betrachlungen iiber die Migration des Erdols. (Petroleum
28. Nr. 1. 7—8. 6/1. 1932.) N a p h t a l i .

A. Gugelmeier, Osllexas, das jiingste der gropen Olfelder Amerikas. Geolog. Zu-
sammenfassung mit Karten u. Literaturubersiclit. (Petroleum 28. Nr. 1. 1—7. 6/1.
1932. Freiberg i. Sacbsen.) N a p h t a l i .

August Moos, Das neue grope Erdolfeld in Osllexas. Geschiohtliches, geolog, u. 
bohrtechn. Materiał iiber das Riesenólfeld von Joiner, Kilgore, Longview, Osttexas>, 
das am 18/2. 1931 23 Bohrungen mit 3600 Tonnen, am 19/8. 1931 1653 Bohrungen 
mit 122000 Tonnen Erdol aufwies. (Allg. Osterreich. Chem.- u. Techn.-Ztg. 50. Nr. 2. 
Suppl. 40. 11—16. 15/1.1932.) N a p h t a l i .

E. F. Nelson und Gustay Egloff, Cracken von leichten Olfraktionen. Vff. haben 
gerade bei schwierig zu crackenden paraffin. pennsylvan u. anderen Gasolin-, Naphtha- u. 
Kerosinfraktionen (D. 0,744, 0,768 u. 0,797) mit niedrigen Octanwerten (30—40) durch 
Cracken unter milden Bedingungen Ausbeuten an klopffestem Gasolin (Octanwert 75 
bis 76) in Hóhe von 83,7, 84,4 u. 81,2°/o bei taglieher Verarbeitung von etwa 400 Tonnen 
erzielt. Analysen, Betriebsubersicht im Original. (Petroleum Times 27. 85—86. 
23/1. 1932. Chicago, Uniyersal Oil Co.) N a p h t a l i .

E. B. Mc Connell, Cracken von Naphlhadeslillat unter lioliem Druck. (Oil Gas 
Journ. 29. Nr. 50. 16. 1931. — C. 1931. II. 1228.) N a p h t a l i .

H. L. Allan, Paraffinschwitzapparat. (Vgl. C. 1932. I. 772.) Eingehende Bc- 
schreibung des vom Vf. konstruierten ,,Alaiunor“ bezeichneten Paraffinsehwitzapp. 
(Journ. Inst. Petroleum Technologists 17. 657—77. Nov. 1931.) N a p h t a l i .

H. L. Allan, Schwitzen ton Paraffin. Beschreibung des Alanmorverf. (Petroleum 
Times 26. 647—48. 675—76. Chem. Age 25. 424. 14/11. 1931. — C. 1932. I. 
772.) Co n s o l a t i .

E. G. Abel, Uber Holzkonsertierung mit wasserloslichen Salzen. Vf. tritt der 
Kritik von WoLMANN u. P f l u g  (C. 1931. II. 2246) an dem „Fluralsil“-Verf. ent- 
gegen u. kritisiert seinerseits das von diesen Autoren vorgeschlagene Impragnierungs- 
mittel „Thanalith U “. — Erwiderung hierauf yon Pflug. (Angew. Chem. 45. 108—09. 
30/1. 1932. Brand-Erbisdorf, Sa.) R. K. Mu l l e r .

L. A. Derewjagin, Uber die naclisten Aufgaben der Forschungsarbeit auf dem 
Gebiet der Holzdestillalion. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy - 
schlcmiosti] 8. 1061— 64. 1931.) S c h o n f e l d ."

Otto Krebs, Die Ycrioertung des Abfallholzes, ein Beitrag zur Ilolzverkoldung. 
Mitteilung von Vers.-Ergebnissen mit yerschiedenen Abfallhólzern. (Teer u. Bitumen
29. 485— 88. 499— 503. 1/12. 1931. Essen.) S c h u s t e r .

R. C. Alden, Beziehung zwischen Octanzahl und Dampfdruck bei Naturgasolinen.
Eine grofie Anzahl von Verss. zur Feststellung der Antiklopfeigg. von Naturgasolinen 
ergab eine verwandte Beziehung zwischen Octanzahl u. Dampfdruck u. zeigten, daB 
Naturbenzin, obwohl es kein iiberragendes Antiklopfmittel ist, eine relatiy hohe Octan
zahl besitzt. Es wird durch Verschnitt mit Crackbenzin Idopffest u. stabil. Tabellen 
u. Diagramme im Original. (National Petroleum News 24. Nr. 3. 32—37. Oil Gas 
Journ. 30. Nr. 36. 22. 86. 20/1. 1932.) K. O. Mu l l e r .

— , Probenahme und Unlersuchung ton Kohle. Standardmethoden der „Technical 
Association of the Pulp and Paper Industry“ betreffend die Probenahme, die Immediat- 
analyse u. die Heizwertbest. nebst zuliissigen Fehlergrenzen. Sachliche Identitat mit 
den Vorschriften der „American Society for Testing Materials Standards“. (Paper 
Ti-adc Journ. 94. Nr. 1. 37—44. 7/1. 1932.) S c h u s t e r .

K. Bunte und W. Ludewig, Vergleichende Untersuchungen uber die Tiegelterkokung 
nach der Bochumer und der holldndischefn Methode. Nach eingehender Beschreibung 
der beiden Methoden, der Angabe von Fehlergrenzen u. Koksbeschaffenlieit wird der
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EinfluB der Gasbeschaffenheit, Erhitzungsart, Verkokungszeit u. -temp., sowie der 
Oberflaelienbeschaffenheit des Yerkokungstiegels fiir beide Methoden untersucht. Die 
Unterschiede im Blahungsgrad u. im Aussehen der Probekórper werden durch ver- 
schiedene Erhitzungsgeschwindigkeit erkliirt. Die elektr. Erhitzung wird fiir Schieds- 
analysen nicht empfohlen. (Brennstoff- u. Wiirmewirtschaft 13. 197—203. 14. 6— 11. 
Jan. 1932.) S c h u s t e r .

R. E. Summers, Herslellung von Kupferchloriirlósung fiir die Gasanalyse. 249,69 g 
CuS04-5 H 20  u .  87,69 g NaCl werden in W. gel., S 02 eingcleitet u. die ausfallenden 
Krystalle abgetrennt, zuerst mit S 0 2-haltigem, dann mit h. W. gewaschen; dann lóst 
man sofort in 500 ccm verd. Salzsaure 1 : 1 u. hebt in einer dunlden Flasche nach Zusatz 
von metali. Cu auf. Zweeks Herst. der ammoniakal. Lsg. wird die salzsaure Lsg. mit 
wss. NIT3 versetzt. (Power 75. 55. 12/1. 1932. Oregon.) S c h u s t e r .

H. Burstin und J. Winkler, Beilrag zur Beslimmung des Schwefels in polnischen 
Erdgasen. Angesichts des auBerst geringen S-Geh. im poln. Erdgas wurde die Methode 
fiir S-Best. in Gasen folgendermaBen modifiziert: Das Gas wird in einer hermet. ver- 
schlossenen Lampe in einem gereinigten 0 2-Strom verbrannt (s. Abb. im Original). 
Die 0 2-Geschwindigkeit usw. wird so geregelt, daB das Gas mit nicht leuchtender 
Flamme verbrennt. Die 3 wichtigsten poln. Erdgase enthielten 2—5 mg S/cbm. Der 
niedrige S-Geh. macht die Gafee fiir katalyt. Veredlung besonders geeignet. (Przemyśl 
Chemiczny 15. 354—55. 1931. Drohobycz.) S c h o n f e l d .

Elizabeth W. Aldrich, Lóslichkeit ron Wasser in Flugzeugkraftstoffen. Vf. be- 
schrcibt eine Methode zur Messung der Lóslichkeit von H20  in fl. Petroleumprodd. 
Diese Methode ist zur Best. yon Spuren HaO in yielen organ. Fil. anwendbar. Eine 
Na-K-Legierung, die vollig frei von Oxyden ist, wird in besonders geformten Glas- 
gefaBen (vgl. Original) in den mit W. gesatt. Kraftstoff gebracht, der vorher tief 
gekiihlt u. unter 0,01 mm Vakuum von gel. Gasen befreit wurde. Der entwickelte H2 
wird gesammelt u. gemessen. Ais Beleg fiir die Methode werden die Analysenzahlen 
von der Lóslichkeit von H 20  in Flugzeugbenzin bei 3 verschiedenen Tempp. angegeben. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 348—54. 15/10. 1931.) K. O. Mu l l e r .

Buchtala, Dynamometrische Analyse von Kraflstoffen mit Hilfe des Mikrodynamo- 
meters. (Vgl. C. 1931. II. 1800.) Vf. bespricht einen App., mit dessen Hilfe er mikro- 
dynam. Analysen zur Beurteilung von Kraftstoffen in kurzer Zeit ausfiihren kann. 
Anfang, Hohepunkt u. Ende der Explosion sowie dereń Starkę, Entw. u. Geschwindig- 
keit in den verschiedensten Misehungsvcrhaltnissen von Kraftstoff-Luft in Abhangig- 
keit der atmosphar. Bedingungen konnen gemessen werden. Schwierige chem. u. 
physikal. Unterss. an Kraftstoffen sowie Bremsstandverss. oder Fahrverss. iiber weite 
Strecken sollen sich eriibrigen. (Cliim. et Ind. 25. Sondernr. 3 bis. 426. 1931.) K.O.Mu.

H. J. Robertson und G. W. Hadley, Ausrustung und Methode zur Unlersuchung 
des Ajitiklopfwertcs ron Motorkraftsloffen. Angabe der genauen Abmessungen eines 
Einzylindermotors, Bcschreibung des Verf. (Petroleum Engineer 1. Nr. 9. 140—42.
1930.) K . O. Mu l l e r .

A. D. Lnttringer, Bezieliung zwischen Conradsontest und Olkohlebildung im Aulo- 
mobilmotor. Auf Grund einer Arbeit von L iy in g s t o n e , Ma r l e y  u .  Gr u s e  (C. 1926.
II. 850) stellt Vf. dio Formel 6 =  9,3 a +  2,9 auf, die aus dem Conradsontest (a) die zu 
erwartende Olkohleablagerung im Motor (6) zu bereehnen gestatten soli. (Matićrea 
grasses-Pćtrole Derives 23. 9343. 15/11. 1931.) Co n r a d .

Birtley Co. Ltd. tmd Ivor Lloyd Bramwell, Birtley, England, Windaufbereilung, 
besonders von Kohlen. Die Kolilo wird in eine langliche Kammer gebracht, dio unten 
durch einen Rost verschlossen ist. Die Roststabe sind in einer Richtung schrag an- 
geordnet, so daB die hindurchtretende Luft dio auf dem Rost liegenden schweren un- 
haltigen Teile der Beschickung an das eine Ende der Kammer befordert, wo sie ab- 
gezogen werden. Im oberen Teil der Kammer, die an eine Saugleitung angeschlosseu 
ist, wird ein durchlócherter Kolben auf u. ab bewegt, so daB ein pulsierender Luft- 
strom iiber dem aufzubereitenden Gut entsteht. Durch Leitbleche, die zu der Rost- 
richtung in entgegengesetzter Richtung schrag angeordnet sind, wrd die aufgewirbelte 
Kohle an das andere Ende der Kammer befordert u. hier entnommen. (E. P. 362341 
vom 26/5. 1930, ausg. 31/12. 1931.) Ge is z l e r .

Carl T. Loughrey, Los Angeles, DestiUation fesler, puherfórmiger Brmnsloffe. 
Das Kohlepulver wird von oben in eine enge senkrechte Retorte eingefiiht, an dereń 
unterem Ende durch Einblasen von Luft eine gliihende Zone unterhalten wird. In der



1 9 3 2 .  I . HXIX. B r e n n s t o f f e ; T ee r d e st il l a t io n  u sw . 1 8 5 5

Retorte sind zentr. ineinander Rohre eingesetzt, durch dio die Dest.-Prodd. hinduroli- 
gesaugt werden, um Kondensatoren zugefuhrt zu werden. (A. P. 1 824 282 vom 1/4. 
1922, ausg. 22/9. 1931.) D e r s i n .

Clarence Bell Wisner, Canton, Ohio, V. St. A., Verfahren zur Destillation mine- 
ralisclier Brennstoffe mit backcndcn Eigenschaftcn, bei welchem der Brennstoff wahrend 
seiner Wanderung durch eine Drehtrommel unter Uber- u. Hindurchleiten eines Gas- 
stromes auf eine unterhalb des Beginnes der Dest. liegende Temp. erhitzt wird, worauf er 
unmittelbar in eine zweito von auBen u. hoher beheizto Drehtrommel gebracht u. 
rasch u. durcligehend zweeks Dest. erhitzt wird, dad. gek., daB in der ersten Dreh
trommel ein Oxydationsmittel durch den Brennstoff hindureh- u. uber ihn hinweg- 
gefiihrt wird, um seine Backfaliigkeit zu vermindern, wahrend in der zweiten Dreh
trommel die AuBenbeizung unter Ausnutzung der aus dem Brennstoff entstehenden 
Rk.-Warme so bemessen wird, daB die liohere Temp. (500°) an der Trommelwand 
gleichfórmig aufrechterhalten wird. Dadurch soli dio Baekfahigkeit der Kohle so weit 
herabgesetzt werden, daB sich der Schwelofon nicht verstopft u. die Innenwandung 
sich nicht mit einer Kohleschicht iiberzieht. (D. R. P. 543 427 KI. lOa yom 27/5. 1924, 
ausg. 5/2. 1932. A. Prior. 11/6. 1923.) D e r s i n .

Gas Research Co., Dayton, iibert. von: Harry F. Smith, V. St. A., Gaserzeugung. 
Zerkleinerte backende Kohle wird in einem Stroni h. Generatorgases in einem auf 
dem Generator sitzenden App. erhitzt, dabei zum Zusammenbacken gebracht u. entgast, 
dabei wird die Kohle durch eine in der Vorr. laufende, mit Walzen u. Kratzern ver- 
seheno Welle zusammengepreBt u. in passende Stiicke gebrochen, die dann in den 
Generator ubergeftihrt werden, in dem sie vergast werden. (A. P. 1 824 576 vom 
20/9.1921. ausg. 22/9.1931.) ' D e r s i n .

Trent Process Corp., New York, iibert. von: Walter E. Trent, V. St. A., Her- 
slellung eines Brennsloffs. Kohle wird mit W. u. Leichtól ,,amalgamiert“, d. h. fein 
vermahlen, dann wird die Kohle-Ólpaste vom W. u. der Asche getrennt, das Leichtól 
abdest., der h. Riickstand mit Schwerol gemiseht u. emeut dest. Der Riickstand 
von Kohle u. Olriickstand wird brikettiert u. carbonisiert. (A. P. 1838 884 vom 
26/11. 1929, ausg. 29/12. 1931. E. P. 357 423 vom 24/11. 1930, ausg. 15/10. 1931. 
A. Prior. 26/11. 1929.) D e r s t n .

Comp. des Mines de Vicoigne Noeux & Drocourt und L4on Mourgeon, Paris, 
Rauchlose Brennstoffe. (Vgl. C. 1931. II. 2814 [D. R. P. 532 0661.) Dio zerkleinerte 
Kohle wird mit einem Bindemittel brikettiert u. bei geringem 0 2-Zutritt oder ohne O. 
mit W.-Dampf auf 550—600° erhitzt. (Tschechosl. P. 30 944 vom 19/6. 1926, ausg. 
10/12.1929.) SCHONFELD.

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschanni], Haag, Drucl-hydrierung von 
Brennstoffen. Ais Katalysator sollen lthenium-Verbb. in lcolloidaler Form, besonders 
ReS,, auf Trasern, wie Absorptionskohle, dienen. (E. P. 362 354 vom 25/8. 1930, 
ausg. 31/12. 1931.) D e r s i n .

"N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappii, Haag, Dnickhydrierung von 
Brennstoffen. D er zu hydrierende Brennstoff u. das Hydriergas werden unter Druok 
gesetzt u. gemiseht, darauf in eine Rk.-Kammer eingefiihrt u. hier auf die Rk.-Temp. 
erhitzt. Sobald diese erreicht ist, wird das Gemisch in ein ScheidegefaB gebracht, in 
dem dampfformige u. fl. Prodd. getrennt werden. Erstero werden Kiihlern zugefuhrt, 
letztere in dio Mischkammer zuriickgeleitet. (E. P. 362 414 vom 29/5.1930, ausg. 
31/12. 1931. Holi. Prior. 24/4. 1930.) D e r s i n .

Standard-I. G.-Co., V. St. A., Druekhydrierung von Aufschlammungen pulvriger 
Kohle, in ólen. Man yerwendet die Kohle in einer Foinheit, daB dio Teilohen durch ein 
Sieb von mindestens 100 Maschen je qcm gehen u. eino prakt. kolloidale Verteilung 
in dem 01 ergeben. Dieser Ausgangsstoff wird zusammen mit dem Hydriergas zwischen 
katalyt. wirkenden, in Abstanden voneinander u. parallel zur Stromungsrichtung an- 
geordneten Flaehen hindurchgefuhrt. Dio Vorr. besteht aus einem senkrecht an- 
geordneten Rk.-GefiiB, in welches die aus Stoffen, wie Ag, Cu, Cd, Pb, Bi, Sn oder deron 
Legierungen, z. B. aus Cu u. Zn oder Ag u. Cr, oder mit Fe, bestehenden Platten in 
Abstanden yon hóchstens 2,5 cm voneinander senkrecht eingebaut sind. Dio Metall- 
flachen konnen auch mit Katalysatoren, 'nie Oxyden von Mo, Cr, W, Mg, Zn u. Al 
oder Sulfiden der Metalle der 6. 'Gruppe bedeckt sein. (F. P. 715 243 vom 14/4. 1931, 
ausg. 27/11. 1931. A. Priorr. 15/5. u. 23/6. 1930.) D e r s i n .

Peter C. Reilly, Indianopolis, iibert. von: Ira H. Derby und Kenneth R. Davis, 
V. St. A., Reinigung von festen Kohhnwasserstoffen, imbesondere Naphthalin. Der
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KW-stoff wird geschmolzen u. bei einer Temp., die etwa 20° iiber dem F. liegt, mit Luft 
aus einer Diise in eine Kammer verspriiht. Dadurch werden Krystalle von besseren 
Eigg. erhalten. In gleicher Weise kann man auch Anłhraccn u. Carbazol reinigen. (A. P. 
1727052 vom 13/2. 1922, ausg. 3/9. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Karl Braus, 
Oppau, Entfernen von Acelylenkohlenwasserstoffen aus Oasen. Die die Acetylenkohlen- 
wasserstoffe neben H 2 enthaltenden Gase, z. B. Koksofengas, werden bei erlióhter 
Temp. yon z. B. 500° iiber einen Katalysator geleitet, welcher wenigstens eines der 
Metalle Mo oder W enthalt. Koksofengas wird zuyor yon NH3 befreit. In diesem Falle 
besteht der Katalysator aus Mo- u. Cr-Saure. (Hierzu vgl. D. B. P. 534 475; C. 1931.
II. 3023.) (A. P. 1842 010 vom 16/12. 1930, ausg. 19/1. 1932. D. Prior. 23/12.
1929.) D r e w s . 

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Abscheidung von
Acetylen aus C2H 2 enthaltenden Gasen mittels akt. Kohle. Es soli Cocosnupkohle oder 
eine Kohle von gleicher Wirksamkeit u. D. yerwendet werden, die je Vol.-Einheit
11— 12 Vol. C2H, absorbiert, u. das Gas unter Druck mit der Kohle in Boriihrung kommen. 
Nach der Austreibung des absorbierten Gases mit W.-Dampf soli vor der erneuten 
Beladung die Kohle mit //„-haltigen Gasen getrocknet werden. (F. P. 712461 vom 
3/3. 1931, ausg. 2/10. 1931.' D. Prior. 3/3. 1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Acetylen. D as 
durch therm. Behandlung yon KW-stoffen, z. B. im Łichtbogen, erhaltene Acetylen 
soli mit polymerisierend wirkenden Stoffen, z. B. I l2SO.x, AlCl3, bei niedriger Temp. 
oder mit weniger energ. wirkenden Stoffen, z. B. mit FeCl3, ZnCL, H3PO.„ Kieselgur, 
S i02 oder akt. Kohle, bei 200—300° behandelt werden. (F. P. 716 882 vom 11/5. 1931, 
ausg. 29/12. 1931. D . Prior. 2/6. 1930.) D e r s i n .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges. [Gampel und 
Basel], Basel, Schweiz, Reinigung von Acetylen. Man behandelt das getrocknete C\H, 
mit konz. IhSO., bei niedriger Temp., zweckmaBig bei 0°, da dadurch Verharzung
der Saure yermieden wird. Auf diese Weise wird das Gas von PH3 befreit. (Schwz. P.
148 755 vom 15/8. 1930, ausg. 16/10. 1931.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von aromatischen 
Kohlenwasserstoffen und von Acetylen. Man erhitzt Erdgas, Crackgas oder Druck- 
liydrierungsabgase auf liohe Temp., wodurch aromat. KW-stoffe gebildet werden, u. 
laBt auf das nun an KW-stoffen armer gewordene Gas den elektr. Łichtbogen ein- 
wirken. Man erhitzt z. B. Nalurgas mit 90°/o CHX in einem Rekuperator auf 1000—1100°, 
kiihlt das Gemisch von aromat. KW-stoffen, H , u. CHt zweoks Kondensation von fl. 
Prodd. ab, entfernt den Best durch Absorptionsmittel u. behandelt das Bestgas mit 
dem elektr. Łichtbogen. (F. P. 717 056 vom 15/5. 1931, ausg. 31/12. 1931. D . Prior. 
31/5. 1930.) D e r s i n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Herslellung von Acetylen. 
Man brennt mittels 0 2 oder 0 2-haltiger Gase in KW-stoffdampfen eine umgekehrte 
Flamme oder blast 0 2 unter die Oberflache fl. KW-stoffe. Man blast z. B. techn. 0 2 
in ein Gas, das 83% CH,U 16% gesatt. liohere KW-stoffe u. 1% andere Gase enthalt, 
u. erhalt bei einem Verlialtnis von 6'7/t-haltigem Gas: 0 2 =  1,57 ein Rk.-Gas folgender 
Zus.: 4,3% C02; 4,3% CJ1,- 2,3% C J lA; 0,3% 0 2; 27,7% CO; 12,3% CHĄ; 47,4% 
H2; 1,4% N 2. (F. P. 713 012 vom 10/3. 1931, ausg. 17/10. 1931. A. Prior. 10/3.
1930.) D e r s i n .

A. Riebeek’sche Montanwerke, Akt.-Ges., Halle a. S., Verfahren zum Ab-
Irennen von Ddmpfen aus Oasdampfgemischen. Zur Verringerung des Verbrauches an 
Adsorptionsmitteln werden vor die durch W.-Dampf zu regenerierenden Adsorber andere 
Adsorber geschaltet, die man nach Menge u. Art des Adsorptionsmittels, nach Gas- 
geschwindigkeit usw. im Auswechselbetrieb so einstellt, daB darin prakt. die ganze 
Menge aller den Hauptdiimpfen beigemengten, nicht durch W.-Dampf aus den Adsorbern 
austreibbaren Dampfe gesammelt wird. — Ais Beispiel ist die Gewinnung des unter 
110° sd. Bzn. aus einem bei der Dest. hochsd. Braunkohlenteerole entstehenden Gas 
beschrieben. (D. R. P. 528566 KI. 12e yom 27/10. 1922, ausg. 1/7. 1931.) H o r n .

Bergbauunternehmung ,,Corona“ G. m. b. H., Karlsbad, Tsohechoslowakische 
Bepublik (Erfinder: Hans Nast, Berlin-Wilmersdorf); Verfahren zum Extrahieren von 
bitumeńhalligen Kohlen und Schiefem mit Gemischen yon Extraktionsmitteln, dad. gek., 
daB dem Extraktionsraittel, z. B. Benzol, in geringer Menge Hydrierungsprodd. cycl. 
KW-stoffe bzw. dereń Deriyy. oder Aminę oder Lsgg. yon NH3 in Alkohol oder Gemische
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dieser Stoffe zugesetzt werden. — Man extrahiert z. B. mit Benzin, Kp. 90—100°, 
unter Zusatz von 1% Cycloliemnol. (D. R. P. 541 829 KI. 23b vom 7/12. 1928, ausg. 
16/1. 1932.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of Califomia, iibert. von: Harold C. Eddy, Los 
Angeles, Entfernung von Salz aus Ilohpelroleum. Die Rohpetroleum-Salzwasseremulsion 
wird erwarmt, mit w. W. emulgiert u. darauf in eine Vorr. gebracht, in der sie der 
Einw. eines hochgespannten elektr. Feldes zwischen 2 Elektroden unterworfen wird. 
Dadureli wird W. u. 01 gesehieden. (A. P. 1 825 309 vom 3/10. 1927, ausg. 29/9.
1931.) D e r s i n .

Research Process Co., iibert. von: Horace Butler, West Chester, V. St. A., 
Herstellung leichler Kohlenwassersloffe. Man scheidot aus Nalurgas durch Behandlung 
mit Absorptionsmitteln, z. B. Wascholen, KW-stoffe ab, treibt diese durch Dest. aus, 
komprimiert u. kiihlt die Diimpfe u. leitet die nicht kondensierten Anteilo in eine 
Anlage, in der hochsd. Petroleumóle gecrackt werden, kiihlt darauf das erhaltene 
Gemisch leichter KW-stoffe u. fiihrt die hier nicht kondensierten Anteile zu der oben 
erwahnten Kompression u. Kiihlung. (A. P. 1 817 672 vom 27/12. 192G, ausg. 4/8.
1931.) D e r s i n .

Empire Oil and Refining Co., Dover, iibert. von: John C. Walker, Eldorado, 
V. St. A., Scheidung von Mincralól-Wasseremulsionen. Man behandelt die Emulsion 
mit einer wss. Lsg., die ein Alkalisalz einer Sulfofettsiiure, z. B. Sulfostearinsiiure, u. 
ammoniakal. Suflholzextrakt onthiilt. (A. P. 1 829 205 vom 4/11. 1926, ausg. 27/10.
1931.) D e r s i n .

Gasoline Products Co. Inc., Wilmington, iibert. von: John C. Black, Destrelian,
V. St. A., Spaltung von Mineralólan. Das zu spaltende Rohol wird in Warmeaustauschern 
vorgewarmt, tritt dann in einen W.-Abscheider u. von diesem in einen Crackofen, in 
dem es zwei verschiedene Heizrohrsysteme durchstromt, um dann in einen Verdampfer 
geleitet zu werden, aus dem die Diimpfe in eine Fraktionierkolonne gehen. (A. P. 
1 819 729 vom 29/8. 1925, ausg. 18/8. 1931.) D e r s i n .

Gasoline Products Co. Inc., iibert. von: Roy Cross, V. St. A., Crackverfahren. 
Das zu spaltende Rohol wird in einem zweifachen, verschieden heiCen Heizrohrsystem 
auf Cracktemp. imter Druck erhitzt u. dann in eine Rk.-Kammer gefiilirt, in der die 
Spaltung beendet wird u. aus der das Ol unter Druckentspannung in einen Verdampfer u. 
die Dampfe anschlieBend in eino Fraktionierkolonne geleitet werden. Das Rohol
durchlauft zur Vorwiirmung eine zur Dephlegmierung dienende, im oberen Teil der 
Kolonne liegende Schlange, ehe es in die Crackrohre eintritt. Das Ruckstandsól der 
Kolonne wird der heiBercn Crackschlange direkt wieder zugefiihrt. (A. P. 1 819 542 
Tom 17/3. 1926, ausg. 18/8. 1931.) D e r s i n .

Gasoline Products Co. Inc., iibert. von: Walter M. Cross, Kansas City, V. St. A., 
Crackverfahren. Das Ausgangsol wird in einer Crackschlango unter Druck auf Spalt- 
temp. erhitzt u. in eine Rk.-Kammer geleitet, in der unter den gleiehen Bedingungen 
die Crackung beendet wird. Das 01 tritt dann unter Druckentspannung in einen Ver- 
dampfer, aus dem die Dampfe in eine Fraktionierkolonne gehen. Die Dephlegmierung 
erfolgt durch einen Luftkiihler, iiber dessen Platten ein Yentilator Luft blast, die 
spater ais vorgewarmte Luft dem Crackofenbrenner zugefiihrt wird. (A. P. 1 825 338 
vom 1/2. 1926, ausg. 29/9. 1931.) D e r s i n .

Gasoline Products Co., Wilmington, iibert. von: Roy Cross, V. St. A., Crack- 
verfahren. Das zu spaltende Ol wird in einer Crackschlange unter Druck erhitzt, tritt 
unter dem gleiehen Druck in eine Spaltkammer u. dann in eine Rolirschlange, die in 
einem Kessel liegt, in den das Ausgangsol zwecks Vorwarmung eingeleitet wird. Da- 
durch, daB das geeraekte Ol wegen des hohen Druckes noch in fl. Phase ist, soli hier 
ein besserer Warmeaustausch erzielt werden ais wenn das 01 bereits entspannt ware. 
Danach wird unter Druckvertnindcrung das Ol einem Kondensator zugeleitet. (A. P. 
1 825 337 vom 22/7. 1922, ausg. 29/9. 1931.) D e r s i n .

Standard Oil Comp. of Califomia, San Francisco, iibert. von: Marvin L. Chap- 
pell, Los Angeles, Crackverfahren. Das zu spaltende 01 wird in einer Rohrschlange 
auf 5—600° F vorgeheizt u. in eine Rk.-Kammer unter Druck eingefiihrt, in der das 01 
mit A1C13 bis auf Koks abdest. wird. Die Dampfe treten in einen Dephlcgmator, in 
den yon oben A1CL, in Mineralól suspendiert eingefiihrt wird u. von dem das Destillat zu 
einem Kuhlcr geht. Das am Boden des Dephlegmators angesammelte A1C13 wird 
zusammen mit dom Ruckstandsól in die Rk.-Kammer eingefiihrt. Das hochsd. Ruck
standsól des Dephlegmators kann auch in einer besonderen Rohrschlange gecrackt u. in
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bekannter Weiso aufgearbeitet werden. (A. P. 1 823 967 vom 1/12. 1926, ausg. 22/9.
1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Go., Chicago, iibert. von: Aubrey D. David, Chicago, 
Crackverfahren. Bei der aus Crackschlange, Verdampfer u. Dephlegmator bestehenden 
Anlage wird das Rohól in einer Rohrschlange im Dej>hlegmator yorgewarnit. Das 
Rohdestillat der leiohten KW-stoffe wird ebenlalls in einer im Dephlegmator liegenden 
Rohrschlange vorgewarmt, dient dami ais Vorkiihlerfl. zum Wiirmeaustauseh mit den 
vom Dephlegmator kommenden Dampfen u. geht dann in eine besondere Blase, aus 
der es redest. wird. (A. P. 1 827 073 vom 7/2. 1923, ausg. 13/10. 1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, Wilmette, 
V. St. A., Orackverfahren. In zahlreichen Crackblasen werden Rohóle unter dem Druck 
der aufsteigenden Dampfe auf Cracktemp. erhitzt, wobei die einzelnen Blasen yóllig 
unabhangig voneinander betrieben werden u. der Druck in den Blasen durch Zusatz 
eines fremden, indiiferenten Gases auf dio gewiinschte Hólie einreguliert wird. De- 
phlegmation u. Kondensation erfolgen unter niedrigerem Druck, der ebenfalls durch 
Einpumpen eines fremden Gases geregelt wird. (A. P. 1 827 076 vom 30/10. 1920, 
ausg. 13/10. 1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Clifton J. Pratt, Tulsa, 
V. St. A., Urackverfahren. Bei der aus Crackschlange, Verdampfungskammer, De
phlegmator u. Kiihler bestehenden Anlage ist in der Verdampfungskammer ein oben u. 
unten offenes weites Rohr angebracht, aus welcliem in yerschiedener Hohe Ableitungen 
nach aufien fiihren. Dadureh soli ein Abziehen des Riickstandsóles ohne den gleich- 
zeitig abgeschiedenen C, der sich zu Boden setzt, ermoglieht werden. (A. P. 1 8<i7 107 
yom 13/5. 1925, ausg. 13/10. 1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Gustav Egloff und Harry 
P. Benner, V. St. A., Crackverfahren. Das Rohól wird in einer Blase unter Druck 
auf Spalttemp. erhitzt, wobei die Dampfe iiber einen Dephlegmator mit Riicklauf zur 
Blase in einen Kuhler gehen. Mit der Spaltblase steht noch eino 2. Blaso in Verb., in 
der ein Teil der Dampfe iiberhitzt wird. Man erhalt ein Rohbenzin mit bosonders nie- 
drigem Siedebeginn. (A. P. 1827883 vom 26/0.1920, ausg. 20/10.1931.) D e r s .

IJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jacąue C. Morrell und 
Warren F. Faragher, V. St. A., Craćhierfahren. Die bei der Spaltung von Rohol in fl. 
Phase in der Verdampfungskammer anfallenden Riickstandsóle werden unter Druck- 
entspannung in einen besonderen Verdampfer eingefiihrt, von dem das nicht ver- 
dampłte Ol durch eine Pumpe einem Heizrohrsystem unter Druck zwecks erneuter 
CracKung zugefiihrt wird. (A. P. 1 827 899 vom 6/1. 1928, ausg. 20/10. 1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Clifton J. Pratt, Tulsa, 
V. St. A., Crackverfahren. Das Rohól wird unter Druck in einer Rohrschlange auf Crack
temp. erhitzt u. dann unter den gleichen Bedingungen in eine Spaltkammer geleitet, 
in der eine Scheidung in Dampfe u. fl. Ruckstandsól erfolgt. Die Dampfe gehen in einen 
Wiirmeaustauscher, in dem sie das Rohol yorwiirmen, u. von dort in eine Fraktionier- 
koloime, in die das vorgewarmte Rohol von oben ais Dephlegmiermittel eingefiihrt wird. 
Dephlegmat u. Rohól werden zur Crackschlange geleitet, wahrend die der Kolonne ent- 
weiohenden Dampfe einem Kuhler zugefiihrt werden. (A. P. 1 827 908 vom 4/11. 1926, 
ausg. 20/10. 1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: JeanDelattre Seguy, V. St. A., 
Grackverfahren. Das Rohól wird mit J>‘ullererde gemischt, unter Druck in einer Rohr- 
sehlange auf Cracktemp. erhitzt u. in einen Verdampfer gebracht, in dem sich Oldampfe 
u. das Ruckstandsól mit dem darin enthaltenen Absorptionsmittel trennen. Łetzteres 
wird unter Druckentspannung in einen zweiten Verdampfer gebracht, von dem die 
Dampfe zusammen mit den in der ersten Stufe erhaltenen einem gemeinsamen Dephleg
mator u. Kuhler zugefiihrt werden. Das RiickfluBkondensat wird dem Rohól zugesetzt. 
(A. P. 1 827 915 vom 25/2. 1927, ausg. 20/10. 1931.) D e r s i n .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, V. St. A., Crack- 
verfahren. Das hochsd. Ausgangsól wird in einer Blase unter Druck unter etwa 10,5 at 
Druck auf 800—850“ F erhitzt, so daB mehr ais 50% des Oleś gespalten werden, wobei 
die entstehenden Dampfe durch einen auf 1200— 1300° F erhitzten Ofen geleitet u. 
weiter georackt werden. Man erhalt ein Bzn. mit wenigstens 15% ungesatt. K  W-stoffen. 
(A. P. 1828  362 vom 14/12. 1925, ausg. 20/10.1931.) D e r s i n .

Uniyersal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Carbon P. Dubbs, Wilmette, 
V. St. A., Crackverfahren. Das Rohól wird ais Dephlegmiermittel in direkten Kontakt
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mit den h. Oldampfcn gebracht, bevor es durch eine Pumpe in die Crackschiange ge- 
<lriiokt wird, in der es unter Druelc gespałten wird. Von der Rohrschlange geht das 01 
in eine Expansionskammer u. dann in den yorher erwalmten Dephlegmator, aus dem 
die leiehten KW-stoffe zu einem Kiihler gehen. (A. P. 1 828 398 vom 17/2. 1921, ausg. 
20/10. 1931.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Robert T. Pollock, Boston, 
V. St. A., Crackverfahre>i. Das Rohdl wird zuniichst in direkter Beriihrung mit den h. 
Oldampfcn in einem Dephlegmator yorgewiirmt, wobei sich ein Dephlegmat hochsd. 
Anteile bildet, das aus dem Dephlegmator abgezogen u. mit dem Rohól gemisclit wird, 
bevor es der Crackrohrschlango zugefiihrt wird. (A. P. 1 828 440 vom 12/5. 1920, ausg. 
25/10. 1931.) D e r s i n .

Texas Co., New York, iibert. yon: Frank W. Hall, V. St. A., Crackverfahren. 
Das Rohól wird unter Druck durch eine 1. u. 2. Heizschlange geleitet, auf Cracktemp. 
erhitzt u. dann in mehrere hintereinandergeschaltete Spaltblasen gefiihrt, in denen 
die Spaltimg beendet ist, che das 01 durch ein Ventil. unter Druckentlastung in eine 
Fraktionierkolonne eintritt. Die Dampfe gehen yon dieser zu einer 2. Kolonne u. 
dann zu einem Kiihler. Zur Beheizung der Kolonnen liegt in dem unteren, von Fl. 
erfiillten Raum je eine Rohrschlange, durch die h. 01 aus dem 1. Heizschlangenkreislauf 
des Crackofen hindurchgeleitet wird. (A. P. 1 823 897 vom 27/1. 1928, ausg. 22/9. 
1931.) D e r s i n .

Texas Co., New York, iibert. von: Claude W. Watson, V. St. A., Grackverfahren. 
Das hochsd. Ausgangsól wird unter Druck in einer Rohrschlange auf Cracktemp. 
erhitzt u. dann in Spaltkammern geleitet, in denen die Crackung beendet wird, u. 
aus denen das 01 unter Druckentlastung in eine Fraktionierkolonne tritt, in der eine 
Scheidung in Oldampfe, die zur weiteren Zerlegung einer 2. Kolonne zugefiihrt werden, 
u. in fl. 01 herbeigefiihrt wird, das zur Crackschiange zuruekfliefit. Zur Beheizung 
der Kolonnen dient ein Abzweig der Crackschiange, der durch den unteren Teil der 
Kolonnen u. zuriick zum Crackofen fiihrt. (A. P. 1 823 922 vom 26/6. 1928, ausg. 
22/9. 1931.) D e r s i n .

Texas Co., New York, iibert. von: Vance N. Jenkins und Charles P. Wilson jr., 
V. St. A., Crackverfahren. Man stellt zuerst durch Einw. von AlClz auf ein KW-stoffól 
in Ggw. yon HCI bei niedriger Temp. eine Anlagerungsverb. her, die man naohher in 
Ggw. yon HCI bei Spalttemp. auf das zu crackende 01 einwirken laBt. (A. P. 1 825 270 
vom 14/6. 1924, ausg. 29/9. 1931.) D e r s i n .

Curtis L. Henderson, Wichita, V. St. A., Crackverfahren. Das Rohól wird unter 
Druck in einem Rohrsystem auf Spalttemp. erhitzt u. in eino Verdampfungskammer 
gebracht, in der sich Oldampfe u. Rtickstandsól trennen. Letzteres wird unter Druck- 
entspannung in einen 2. Verdampfer gebracht, in dem leiehte KW-stoffe yerdampfen u. 
ais Riickstand ein liochwertiges Heizól erhalten wird. Die Erhitzung des Oles in der 
Crackschlango soli bei so schnellem OldurchfluB erfolgen, daB das Ol den abgeschiedenen 
C in Form einer Suspension mitfiihrt. (A. P. 1 828 466 yom 12/8. 1927, ausg. 20/10. 
1931. D e r s i n .

Standard Oil Co., Whiting, iibert. von: William H. Bahlke, V. St. A., Destil- 
lation von Kohlenwasserstoffolcn. Das Ol wird beim Durchstrómen einer Rohrschlange 
aufgeheizt u. in einen Verdampfer eingeleitet, in dem eine Scheidung yon fl. 01 u. 
Dampfen stattfindet. Das 01 flieBt iiber Kolonnenbóden ahnliche Einsatze abwiirts, 
wahrend die Dampfe durch ein Rohr abgeleitet u. von unten in den Scheider wiedor 
eingeleitet werden, so daB sio mit den herabflieBenden Olen in innigo Beriihrung 
kommen u. sich ein Gleichgewicht einstellt. Die Dampfe yerlassen dann oben die 
Vorr. (A. P. 1822 607 yom 4/4. 1927, ausg. 8/9. 1931.) D e r s i n .

Solar Refining Co., Lima, iibert. von: Theodore A. Werkenthin, V. St. A., 
Ablrennung von Alkoholen aus Petrohuniruckslanden. Man erhitzt das Ol bei gewólin- 
lichem Druck auf 220— 250°, so daB die Alkoholdam^le abdest., u. bringt dann das 01 
in feinyerteilter Form in eino erhitzte Kammer, in der Unterdruek herrscht, so daB auch 
die letzten Spuren der Alkohole yerdampfen. (A. P. 1 824 521 vom 24/11. 1925, ausg.
22/9. 1931.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Hyym. E. Buc, V. St. A., Eaffi- 
iiation von Pelroleumdestillatcn. Zur Entfernung hóherer Alkohole u. Keto)te u. anderer
0 2-haltiger Verbb. aus Mineralóldestst. behandelt man diese mit einer H3P 04 yon 
80—85%, der man noch 5—50% eines mit W. mischbaren Alkohols zusetzen kann. 
(A. P. 1820 907 vom 26/3.1929, ausg. 1/9. 1931.) D e r s i n .
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Gray Processes Corp., Newark, iibert. von: Thomas T. Gray, Elizabeth, V. St. A.,
Raffination ton Pelroleunidestillaten. D as 01 wird unter Yerwendung einer Fraktionier- 
yorr. aus einer Blaso iiber Cu- oder ify-Acetat dest., worauf die Diimpfe durch Ab- 
sorptionsmittcl, wie Fullererde, hindurchgeleitet werden. Dadurch soOon S-Ycrbb. u. 
unstabile KW-stoffe beseitigt werden. (A. P. 1825 861 vom 12/11. 1926, ausg. 6/10.
1931.) D e r s i n .

Standard Oil Co., Whiting, iibert. von: Ernest W. Thiele, Chicago, V. St. A.. 
Verkokung ton Pelroleumriickstdnden. In einer Vorr. wird Koks entziindet u. gliihend 
geblasen. Dieser Koks wird dann durch eino Schleuse in einen Ofen eingetragen, in den 
das auf 800° vorgewarmte Ruckstandsol eingespriiht wird. Der Ofen ist unten mit einer 
Anordnung zur automat. Austragung der Koksstueke yersehen. (A. P. 1825 374 yom

N. V. de Bataafsehe Petroleum Maatschappij, Holland, Wusserige Dispersionen 
ton Bitumen. Man yerwendet ein nicht reversibles Gcl ais Schutzkolloid, zweckmaBig 
0,5— l%ig. Gelatinelsg. in Verb. mit 25—100% eines wasserloslichen MetaUsalzcs, 
z. B. NaCl, MgCL, KJ, (NH4)2S 04, NH.,CNS, Na-Bcnzoat, Na-Acetat, um die Gelati- 
nierung zu yerhindern. Auf diese Weise konnen 150—500 Teile Bitumen dispergiert 
werden. (E. P. 342 296 vom 25/10. 1929, ausg. 26/2. 1932.) E n g e r o f f .

Hermann Meyer, Ballenstedt, Herstellung eines biluminosen Bindemittels fiir 
Strapenbauzwecke undBaustoffe aus Teer, der durch 0 3 abgebende Stoffe oxydiert ist, 
dad. gek., daB Teer in offenen Bchiiltern mit etwa 2°/0 einer Mineralsaure bis zur Bildg. 
einer stark ldebenden M. erhitzt wird. — Das Mittel haftet auf StraBenpflaster in dunnen 
Schichten, wozu andere Bindemittel aus Teer ihrer geringen Klebefśihigkeit wegen nicht 
geeignet sind. (D. R. P. 543452 KI. 80b yom 26/1. 1927, ausg. 5/2. 1932.) K u h l in g .

Ges. fiir Teerstrafienbau m. b. H., Essen, Herstellung ton Bitumenemulsionen, 
besondcrs fiir StraBenbauzwecke, mittels yerseiften Harzcs oder Wachses ais Emul- 
gierungsmittel, gegebenenfalls unter Zusatz yon Fiillstoffen, wie Kieselgur, dad. gek., 
daB das Emulgierungsmittel in konz. feste Form gcbracht u. erst an der Verwendungs- 
stelle des Bitumens diesem zugefiihrt wird, worauf die Emulgierung der M. in bekannter 
Weise erfolgt. — Die Emulsionen konnen aueh bei Regenwetter aufgetragen werden. 
(D .R . P. 542605 KI. 80 b vom 10/12. 1926, ausg. 26/1. 1932.) K u h l in g .

A. F. Malchow Akt.-Ges., StaBfurt-Leopoldshall, Herstellung ton Bitumen
emulsionen fiir StraPenbau, zum Anstrich ton Beton usw. duroh Mischen von yorzugs- 
weise geschmolzenem Bitumen mit einem oxydierten Erzeugnis der Erdóldest. u. mit 
Hydroxyden, Carbonaten u. dgl. der Alkalien, dad. gek., daB ais Emulgierungsmittel 
geblasener Erdolasphalt yerwendet wird. — Die Erzeugnisse sind beim Aufbewahren 
selir haltbar, zerfallen aber nach dcm Aufbringen auf den StraBenboden restlos. 
(D. R. P. 542148 KI. 80b vom 15/9. 1927, ausg. 20/1. 1932.) K u h l in g .

A. L. Bryte, Paul C. Hunt, C. V. Cusachs, John A. Rockwell und J. B. Miller, 
iibert. von: Julius F. Hanke, St. Louis, Missouri, Verfahren zur Reinigung gebrauchter 
Schmieróle. Dio Ole werden unter Zusatz von Zinkchlorid u. einem Alkali, insbesondere 
Alkalihypochlorit, im Vakuum auf etwa 350° P erhitzt. (A. P. 1 842 983 vom 18/4.

Texas Co., New York, iibert. von: William M. Stratford, Port Arthur, V. St. A.,
Raffination ton Mineraloldestillaten, z. B. Schmierólen. Das Ol wird in einem-Mischer 
mit Bleicherde gemischt, in einer Rolirschlange aufgeheizt, mit Alkalihg. yermischt ir. 
im Vakuum unter Einblasen yon W.-Dampf dest. (A. P. 1 823 994 vom 13/1. 1928, 
ausg. 22/9. 1931.) D e r s i n .

Koppers Co., Pittsburgh, Harold James Rose, Penn Township, und William 
HermanHill, New York, V. St. A., Verfahren zum Imprdgnieren von porósen u. faserigen 
Stoffen, gek. durch die Verwendung yon Kohlelsgg., wie man sie in bekannter Weise 
erhalt, wenn man z. B. Kohle mit Steinkohlenteer, Teerolen oder Petroleumcrack- 
riickstanden in gesclilossenen Behaltern auf 300° erhitzt. Den Lsgg. kann man Full- 
stoffe, Koagulierungsmittel, z. B. Benzin, Terpentinol, zusetzen, ferner Kautschuk, 
Latex, S, Vulkanisationsbeschleuniger usw. Das Lósungsm. kann aus den impragnierten 
Stoffen ganz oder teilweise entfernt werden. Mit den Lsgg. impragniert man z. B. Holz, 
Papier, Pappe, ferner zur Herst. yon Bremskorpern Asbestgewebe usw. (E. P. 353 495 
vom 17/4. 1930, ausg. 20/8. 1931. A. Prior. 13/5. 1929.) SARRE.

Harold Baker, Birmingham, England, Imprdgnieren ton Holz. Man triinkt das 
Holz mit w'ss., z. B. 10°/0ig- Lsgg. von Ferro- oder Ferricyankalium oder -natrium 
mit oder ohne Zusatz von Athyl• oder Methylalkohol, gegebenenfalls mit Zusatz von

14/5. 1928, ausg. 29/9. 1931.) D e r s i n .

1927, ausg. 26/1. 1932.) R ic h t e r .
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Gerbsdure u. lioclisalz, woraSif mail das Holz an der Luft u. am Licht trocknen laBt. 
Das Holz, das eine blauo (Turnbullsblau), bzw. grune Farbung annimmt, wird faulnis- 
sicher. (E. P. 352 650 vom 23/5. u. 2/10. 1930, ausg. 6/8. 1931.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Konseruierungsmitlel, z. B. fur 
Holz, Leim usw., bestehend aus Hg-Verbb. der allgemeincn Formel I, in der Ac Hydr- 

■o p -n p oxyl oder Saurerest, R H, Alkyl, Ar-
i i  i i alkyl oder Aryl, u. B 1 Alkyl, Aralkyl,

Ac—Hg—C—C—OII, Ac—Hg—O—C Aryl oder II bedeutet, gegebencnfalls im
T p  tt t> Gemisch mit Streck-, Netzmitteln usw.
1 Xi 11 1 K  — Z. B. mischt man 10 Teile Methoxy-

athyl-Hg-chlorid, 40 Teile p-Nilrophenol-Na u. 50 Teile Harnsloff u. yerwendet das Ge
misch in 0,2%ig. wss. Lsg. zur Holzkonscrvierung. (Oe. P. 126161 vom 31/3. 1930, 
ausg. 11/1. 1932. D. Prior. 6/4. 1929.) Sa r r e .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Harold James Rose, Pcnnsylyanien, und 
William Herman Hill, Deutschland, Schutziiberzugsmittel fiir Metali und Holz, be
stehend aus einer Lsg. von Kohle in Wassergasteer, Kohlenteer oder anderen cycl. 
KW-stoffólen bei 200—400° (vgl. E. P. 268372; C. 1927. II. 769), ferner aus Bzl.,
Toluol, Solventnaphtha, Gasolin, Torpentin, pflanzlichem 01, Paraffinól, Paraffin-
wachs, Schmierol, Petroleumruckstanden oder einem ahnlichen Stoff u. aus Asphalt. 
(E. P. 362 934 vom 5/9. 1930, ausg. 7/1. 1932. A. Prior. 16/9. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Augustę Dessemond, Frankreich, Verarbeiten von bei der Holzimpragnierung 
erlialtenen Kreosolemulsionen. Die in der Emulsion vorhandenen Verunrcinigungen 
werden zunachst durch Filtration abgetrennt. Hierauf werden dio auf eine passende 
Temp. erhitzten Emulsionen in geeigneten Zentrifugierapp. behandelt, so daB eine 
yollstandige Trennung der Bestandteile der Emulsion bewirkt wird. (F. P. 716 016 
vom 25/4. 1931, ausg. 14/12. 1931.) D r e w s .

La Carbonisation Industrielle, Paris, Herslellung von Holzkohle. Man arbeitet 
in mehreren Retortcn. Zwei oder mehr Ofen mit den zugehorigen Rctortcn konnen hierbei 
zu jedem Zeitpunkt mit den Kondensatoren in Serie geschaltet oder so verbunden 
werden, daB dio die erste lletorto durchstromenden u. dereń Beschickung abkiihlenden 
Gase nach dom Passieren der Kondensationsvorr. in den angeschlossenen Ofen gelcitet 
u. hier in CO, welches im oberen Teil des Ofens verbrennt, ubergefuhrt werden. Die 
Verbrennungsprodd. gelangen in dio Beschickung der zu diesem Ofen gehórenden 
Retorte u. wirken hier trocknend u. kiihlond. (N. P. 46 477 vom 2/4. 1927, ausg. 21/5.
1929. F. Prior. 3/4. 1926 u. 30/3. 1927.) D r e w s .

Mario Michels, StraBburg, Aschefreier Brennsloff. Hexamtlhylenlelramin wird 
unter Zugabe yon (NH4)2C03 u. gegebenenfalls Trióxymethyleh unter Druck u. Hitzo 
geformt. Zwceks Farbung der Flamme kann man z. B. Ba- oder Sr-Salze zugeben. 
Die so crhaltenen Brennstoffe sind haltbar. (A. P. 1 839 987 vom 25/7. 1929, ausg. 
5/1. 1932.) A l t p e t e r .

X X II. Leim ; Gelatine; K lebm ittel usw.
J. B. Meyer, Die SchaumbeJcampfungsmittel fiir icasserige Bindę- und Yerdickungs- 

mittel. (Kunstdunger u. Leim 28. 296—306. 15/7. 1931. — C. 1931. II. 367.) G r i j d i e .

Gustay Giinther, Fehlerąuellen bei der Herslellung von Leimlosungen fur Unter- 
suchungszwecke. Prakt. Mitteilungen zur Herst. einwandsfreier Leimlsgg. fiir Viscositats- 
messungen. (Farben-Ztg. 37 251. 287. 14/11. 1931. Berlin.) Grim.mk.

Anton Marek, Wien, Herstellung von kleinen Formkorpern aus Kolloiden, ins- 
besondere Leim oder Gelatine. Man bringt in bekannter Weise auf ein Fórderband 
o. dgl. das fl. Kolloid auf, laBt es erstarren, schneidet die Gallerte der Lange nach in 
Streifen, bewegt die Streifen unmittelbar nach ihrer Ablenkung yon der Unterlage in 
zueinander parallelen senkrechten Ebenen u. zerschneidet sie in Stuckchen, so daB 
dio Stuckchen getrennt auf eine Fórdervorr. fallen, die die Stuckchen in die Trocken- 
yorr. bringen. (Oe. P. 125 659 vom 21/11. 1928, ausg. 25/11. 1931.) S a r r e .

William Hale Charch, New York, V. St. A., Feuchtigkeitsbestandige Gelatine- 
folien. Gehiirtete oder ungeliartete Gelatinefolien, die gegebenenfalls oberflachlich 
hydrolysiert sind, werden mit einer Schieht aus Cellulosederiw. mit geringem Zusatz
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yon Wachs, Harzen u. gegebenenfalls Plastifiziorungsmitteln yersehen. — Z. B. lost 
man 50 Teilo Nitrocellulose, 34 Teile Dammarharz, 12 Trikresylpliosphat u. 4 Teile 
Paraffin in einem Gemisch von 570 Teilen Athylaćetat, 240 Teilen Toluol, 70 Teilen A.
u. 18 Teilen Butylacetat u. iiberstreiclit mit dieser Lsg. eine Gelatinefólie. (Oe. P. 
125 661 yom 30/7. 1929, ausg. 25/11. 1931. A. Prior. 9/8. 1928.) Sa r r e .

Claude Roy, Frankreich, Casein entlialtender Kaltleim. Casein wird mit Ca(OH)2, 
Na2CO.„ NaC103 u. KF gemiseht. Zur Verhinderung der Entfiirbung des Holzes durch 
den Leim wird dem Gemisch ein Natriumborat zugesetzt. Um ein schnell trocknendes 
Erzeugnis zu erhalten, mischt man ein Trockenmittel, wie TiOo zu. (F. P. 709 478 
yom 18/4. 1930, ausg. 7/8. 1931.) Ge is z l e r .

Otto Seelenfried, Hodonin, Tschechoslowakei, Klebsloff, 1. bestehend aus einer 
innigen Mischung von 50 kg Casein, 3 kg MgO u. 1 kg Soda bzw. einer aquivalcnten 
Menge Alkali. —• 2. gek. durch einen Zusatz geringer Mengen Ilefe (bis 1%)' — 3- gek- 
durch einen Zusatz von Bleich- u. Entfarbungsmitteln, wie Natriumperborat, Oxalsaure, 
Kłeesalz. — Der IClebstoff soli infolge seiner geringen Alkalitiit das Holz nicht yerfiirben. 
(D. R. P. 542 442 KI. 22i yom 12/1. 1929, ausg. 23/1. 1932. Tschech. Prior. 14/9. 
1928.) Sa r r e .

D. S. Welikowski, U. S. S. R., Herstellung von Iłaupenleim. Pb-Naphthenat 
wird unter Zusatz einer geringen Menge Al-Naphthenat mit Ceresin, Naphthensaure- 
estern u. Ricinus- oder Mineralól yerschmolzen. (Russ. P. 21286 yom 10/8. 1930, 
ausg. 31/7.1931.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Eisele, 
Ludwigshafen a. Rh., und Johannes Stohrel, Mannheim-Neucstheim), Verfahren zur 
Herstellung ais Eleb-, Anstrich- oder Bindemitiel geeigneler Ole, gemiiB D. R. P. 5395S9, 
dad. gek., daB man Butadien oder seine Methylderiyy. auf Tempp. oberhalb 220° jedoch 
unterhalb der Zers.-Temp. der entstehenden Ole, oder auf Tempp. zwischen 40 u. 150° 
erhitzt u. die Behandlung abbricht, eho gróBere Mengen fester Prodd. entstanden 
sind. — Z. B. erhitzt man Butadien im Autoklayen bis auf 380° wahrend 24 Stdn. Die 
liochviscose Fl. lost sich klar in Bzl. oder Benzin. (D. R. P. 540 998 KI. 22i vom 5/12.
1928, ausg. 31/12. 1931. Zus. zu D. R. P. 539 589; C. 1932. I. 1044.) Sa r r e .

N. V. Houtindustrie ,,Picus“ voorheen J. Briining & Zoon, Eindhovcn, 
Holland, Herstellung von Klebefolien. Man gieflt k. Lsgg. von Casein- oder Blutalhumin- 
leirn oder Gemischen davon auf geeignete Unterlagen u. trocknet sie zu diinnen, 0,1 bis 
0,2 mm dicken Folien. Oder man gieBt die li. Lsgg. auf gekuhlte Unterlagen u. laBt 
sie dort erstarren. Dio Folien werden unter Druck u. Hitze yerwendet. (Holi. P 
25 532 vom 18/G. 1929, ausg. 15/1. 1932. D. Priorr. 22/8. u. 13/12. 1928.)' Sa r r e .

Worbla A.-G., Papiermuhle-Bern (Schweiz), Klebefolien, dad. gek., daB sic 
wenigstens von einer Klebeseite her in das Innerc fuhrende Wege besitzen, um leichtor 
mit Lósungsmm. angeąuollen werden zu kónnen. Z. B. gebraucht man perforierte 
Folien oder Folien mit einem Geh. an Fullmitteln, die aus den Folien herausgel. sind. 
(Oe. P. 125 679 vom 25/11. 1930, ausg. 25/11. 1931. D. Prior. 3/12. 1929.) Sa r r e .

Leon Weisberg, Philadelphia, Pemisyly., Glaserkitt, der nicht an den Hiinden klebt, 
bestehend aus 25 Teilen Marmorstaub, 173 Teilen Schlemmkreide, 6 Teilen gemahlenem 
Asbcst, 4 Teilen Leinól, 1 Teil Maschinenól u. 32,5 Teilen Paraffinól. (A. P. 1 828 885 
vom 14/1. 1930, ausg. 27/10. 1931.) M. F. Mu l l e r .

X X III. Tinte; W ichse; Bolinerm assen usw.
W. M. Rodionow und I. M. Fedorow, U. S. S. R., Herstellung von Farbsliftmassen 

aus Methylviolett. Dio ubhche Darst. von Methylyiolett durch Oxydation yon Dimethyl- 
anilin in Ggw. von Phenol mit Kupfersalzen erfolgt unter Zusatz von Graphit, 
Talk o. dgl. Das Rk.-Prod. wird darauf mit einer Saure, z. B. H2S 04, u. einem Kleb- 
stoff, wio Traganth, yermischt. (Russ. P. 20 746 vom 17/5. 1929, ausg. 31/5.1931.) Rl.

Herbert Arzt, Reiehenbach i. V., Tinie, bestehend aus einer an sich bekamiten 
Pigmentsuspension in einer lediglicli organ. Lósungsmm. fiilirenden Celluloseatherlsg. — 
13 000 g Bzl. werden mit 1300 g A. yersetzt u. darin 1000 g Athylcellulose eingetragen. 
In diese Lsg. werden 500 g reiner, trockener RuB eingetragen. (D. R. P. 540 997 
KI. 22g yom 19/4. 1929, ausg. 7/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Casimir Cepśde, Frankreich, Herstellung von Tinte, Druckerscliwarze und Farben 
mit angenehmem Geruch. Um die boi der Herst. yerwendeten, schlecht riechenden



Lósungsmm. zu iibcrtdnen, werden Riechstoffe, die evtl. gleichzeitig Antiseptika sind, 
zugesetzt. Mehrere Abbildungen erlilutern die Einrichtungen zum Parfiimioren. 
(F. P. 715 967 vom 24/4. 1931, ausg. 12/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Albert Gaston Vinsot, Frankreicb, Sympathetische Tinie., bestehend aus G40 g 
dest. W., 355 g Aceton, 4 g Pkthalein des o-Kresols, 1 g KOH. Unter der Einw. der 
C02 der Luft werden die Schriftziige farblos u. farben sich wieder beim Befeuchten 
mit einer schwaeh alkali Lsg., wie NaOH oder NH3. (F. P. 713025 Tom 11/3. 1931, 
ausg. 17/10. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Ditto Inc., Chicago, Amerika, Hektographenmasse, bestehend aus einer Mischung 
von Leim u. Glycerin, gekennzeiehnet durch Beigabe einer sehr geringen Menge, etwa 
0,5%, Titanoxyd. (D. R. P. 543 469 KI. 15 1 vom 14/3.1930, ausg. 5/2.1932.) Gr o t ę .

Josef Ehrlich, Wien, Vervielfaltigungsschallone aus einem pordsen Trdger und 
zwei Schablonenschichten. Der einen Schablonenschichtmasse ist eine dunklo Farbo 
oder ein dunkles Deckmittel zugesetzt (z. B. dunkle Erden, Mineralfarben, RuB, 
Metallpulver o. dgl.), wahrend dio andero Schichtmasso ein helles Deckmittel, z. B. 
feinst verteiltc Metalle, hellc oder weiCe, in der Sehablonentnasse unl. anorgan. oder 
organ. Stoffe u. dgl. enthalt, wobei dic dunkel gefarbte M. auf der obcren Seite, die 
helle M. auf der anderen Seite des Tragers liegt. Dio beiden Schablonenmassen lcOnnen 
auch auf einer Seite ubereinanderliegen. (Oe. P. 125 494 vom 25/6. 1928, ausg. 25/11.
1931.) Gr o t ę .

Helena S. Sadtler, Erdenheim, Pennsylyanien, VberlragungsUatl, bestehend aus 
Papier, auf das die zu iibertragende Zeiclinung mit einer Mischung aus einem in W. unl. 
leicht schmelzbaren Stoff, wic Wachs oder Paraffin, u. einem darin feinverteilten unter- 
schwefligsauren Salz, z. B. NaH S03, Zn-Staub u. Anthrachinon, aufgebraeht ist. 
(A. P. 1832 660 vom 28/5. 1927, ausg. 17/11. 1931.) Gr o t ę .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresen (Erfinder: 
Carl Hermann VOn Hoessle), Verfahren zur Herstellung ton Abziehpriigefolien nach 
Pat.368274, dad.gek., daB dioTragschicht inan sich bekannter Weise aus einem diinnen 
?apier besteht, das mit einem glanzende Filmschichten ergebenden Materiał iiberzogen 
ist. (D .R .P .540087 KI. 22g yom 27/8. 192G, ausg. 5/12. 1931. Zus. zu D.R.P. 368274;
C. 1923. II. 751.) M. F. Mu l l e r .

J. I. Schljapoberski, U. S. S. R ., Herstellung von Bohnerwachs. Eine Mischung 
aus Wachs, wie Bienenwachs, u. Stearin wird mit Wasserglas emulgiert. (Russ. P. 
21285 Tom 13/11. 1930, ausg. 31/7. 1931.) R ic iit e r .

W. W. Karetnikow, U. S. S. R ., Herstellung ton Treibriemenpasten. Saures 
Naphthengoudron wird in der Warme mit Atzalkali neutralisiert u. bis zur Bldg. einer 
festen M. mit einem trocknenden 01 yermischt. (Russ. P. 21288  yom 16/6. 1930, ausg. 
31/7. 1931.) R ic h t e r .

Pierre Hippolyte Jules Paindavoine Fils, Paris, Verfahren zur Herstellung 
eines Lederkonsertierungs- und Putzmittels, dad. gek., daB zunachst bei etwa 90° in 
an sich bekannter Weise eine Emulsion aus W., Wachs, Paraffin, Harz u. ICCO  ̂ oder 
einem anderen geeigneten Verseifungsmittel hergcstellt u. dieser Emulsion die spater 
wieder zu verdunstenden Lósungsmm. mit Farbstoffen sowie Pflanzenól, z. B. Palmól, 
gegebenenfalls mit weiteren W.-Mengen unter allmiihlicher Yerringerung der Misch- 
temp. zugesetzt werden. In der Pat.-Schrift sind einige mengenmaBige Beispiele an- 
gegeben. (Oe. P. 125 668 vom 18/12. 1929, ausg. 25/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Henri Nicolet, Tramelan, Schweiz, Polier- und Bohnermittel, bestehend aus 
80 Teilen Paraffin, 40 Teilen Stearin, 25 Teilen Ceresin, 40 Teilen Bienenwachs, 810 g 
Terpentinol u. 5 Teilen Layendelol. (Schwz. P. 148 504 vom 16/6.1930, ausg. 
1/10. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Soc. des Etablissements Georges Dauvergne, Frankreicb, Polier- und Glanz- 
mittel fiir Leder, insbesondere fiir Schuhe, Taschen, Ledermóbel, daneben aueh fiir 
Linoleum, Parkettboden u. a., bestehend aus einem Prod. mit dem Namen Glady’s 
combines. Dabei handelt es sich um ein Wachspraparat, das in Form einer Pastę 
oder mit A. verd. ais FI. yerwendet wird. (F. P. 715 105 vom 11/4. 1931, ausg. 26/11.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Standard Oil Co. of Califomia, San Francisco, Calif. (Erfinder: Bruce Barton
Farrington, Calif.), ReinigungsflUssigkeit, bestehend aus einem Petroleumdestillat mit
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einem Anfangs-Kp. von etwa 200° F u. aus CC14 in Mengen weniger ais 50%. (Aust. P. 
25 837/1930''vom 25/3. 1930, ausg. 2/4. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Grasselli Chemical Co., Ltd., Hamilton, Canada, ubert. von: Grasselli Chemical 
Co., Ohio, und Worthington T. Grace bzw. Henry Howard, Reinigungsmittd, 
bestehend aus Xa3P 04-Hydrat im Globularzustand u. evtl. aus einem festen Waseh- 
mittel. (Can. PP. 288 670 und 288 671 vom 11/S. 1928, ausg. 9/4. 1929.) M. F. Mu.

Harpie Mfg. Co.. Ltd. und Harry Pickup, London, Desinfizierendes Reinigungs- 
mittel. Etwa 90 Teile ŃaHSOj u. 10 Teile A l^SO ^ werden geschmolzen, bis zur rolligen 
Entwasserung erhitzt u. nach dem Erkalten gemahlen. Das Erzeugnis ist klar in W. 1. 
(E. P. 362363 vom 1/9. 1930, ausg. 31/12. 1931.) K u h l in g .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London und Walter George Gorham, Birmingham, 
Trocke.ireinigungsmitfel. insbesondere zur Entfemung von 01 u. Fett, bestehend aus 
wss. Emulsionen oder Dispersionen von Kautschuk oder ahnlichen Pflanzensaften 
im Gemisch mit Binwsfei’;idispcrsionen. Beispiel: 87,07% Lates, 37,07% Bimsstein.
1.12% K-Oleat, 0,74% NasCO*. 10,00% Glycerin, 25% W. (E. P. 358 584 vom 12/7.
1930, ausg. 5/11. 1931.) E n g e r o f f .

Adolph Ferdinand Weyland und Adolph William Weyland, Yictoria, Australien, 
Reinigungs- und PoliermUtd fur Messing, Nickel, Glas, Holz, Emaille u. a., bestehend 
ans Schlemmkreide, die mit W. angeruhrt wird, worauf Methylalkohol, Kerosin, Bzn., 
Fimis u. Bienenwachs zngegeben werden. Die Mengen sind genau angegeben. Das Prod. 
dient gleichzeitig zum Entfemen von Schmutz u. Fett. (Aust. P. 27 905/1930 vom 
21/7. 1930, ausg. 23/7. 1931.) M. F. Mu l l e r .

XXIV. PhotograpMe.
R. E. Liesegang, pg-Beslimmung im rerarbeileien pholographischen Papier. Yf. 

beschreibt eine Methode, die es gestattet, pH-Bestst. in verschiedenen Tiefen ron photo- 
graph. Papier rorzunehmen, nachdem es keine, eine oder mehrere Yerarbeitungsstufen 
durchlaufen hat. Zu dem Zweck wird postkartenstarkes Papier derart zerrissen, daB 
der RiB nicht senkrecht zur Oberflache steht, sondern ziemlich schrag. Die so an die 
Oberflache gelangenden, verschieden tiefen Stellen des Inneren werden mit Me r c k s  
Uniyersalindicator betupft. Boh- oder Ba ryt karton war mit einer ganz leieht an- 
gesauerten Gelatine iiberzogen worden, die kein Ag-Salz enthielt, um nicht durch die 
Lichtempfindliehkeit am Beobachten bei Tageslicht gestórt zu sein. Die Unters. ergab 
folgendes: 1. Ausgangsmaterial, Oberflache sauer, iimen sauer. 2. Kurze Entw. in 
Metolhydrochinon, Oberflache alkal., innen sauer. 3. Langere Entw., Oberflache alkal., 
innen alkal. 4. Kurzes saures Fisierbad, Oberflache sauer, innen alkal. 5. Langes Fiader- 
bad, Oberflache sauer, innen sauer. 6. Wasehen mit Leitungswasser, Oberflache alkal., 
innen sauer. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 48. 369—70. Xov. 1931. Frankfurt a. M., Inst. 
f. physikal. Gnmdl. d. Medizin.) DusiNG.

Kodak Ltd., London und Raymond Edwin Crowther, England, Pholographischer 
Film mit Lichihofschulzschicht. Um beim Aufspulen des Films eine Einw. der Farb- 
stoffruckschicht auf die lichtempfindliche Sehicht zu verhindem, ist 3uf der Farbstoff- 
sehicht eine in W. 1. Cellulosederrratschicht, z. B. aus Celluloseacetolactat, aufaebracht. 
(E .P . 364852 vom 13/1. 1931, ausg. 4/2. 1932.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Zm ipack zur Herslellung 
von photograph ischen Teilfarbenauszugen, bestehend aus zwei mit den Emulsionsseiten 
lose aufeinanderliegenden Filmstreifen, 1. dad. gek., daB die Schichttrager in der Auf- 
nahmestellung infolge an sieh bekannter, den Schichttrager verandernder MaBnahmen 
gleichgerichtete u. annahemd gleich gro Be Krummungsneigung besitzen. — 2. dad. 
gek., daB der rom Objektrr weiter entfemte Schichttrager eine gegebenenfalLs mit 
inaktin. Farbstoffen angefarbte Kolloidruckschieht besitzt. {D. R. P. 543167 KI. 57 b 
rom  3/6. 1930, ausg. 1/2. 1932.) Gr o t ę .

Kalle & Co. A.-G., Wiesbaden-Biebrich, Nachbehandlung ron Diazotyjńen auf 
Filmen. Nach der FertigsŁellung des Bildes wird der Film der Wrkg. von gesatt. 
W.-Dampf, der mit Essigsauredampf gemischt sein kann, bei einer Temp. von ca. 70° 
ausgesetzt. (E. P. 364 989 vom 12/5.1931, ausg. 4/2.1932. D. Prior. 28/5.1930.) Gr o .
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frisna to SchluB der Redalętioni den 17. Marz 1932.
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